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ERSTE ABTHEILUNG

Anatomie und Physiologie.

Dcscriptivc Anatomie
bearbeitet von

IVof. Dr. W. KHAl\SK in Rrilin.*)

I. Handbücher, Atlanten, plastische Nach-
bildungen und Allgemeines.

1) Bolk, L., Een cn ander uit de scgtnentalana-

t.imie van het menschelijgk I.ichaam. Nederlandsch
Weekblad. D. VI. p. 9S2—995. Met Fig. 2) Calleja
y Sänchez, J., Compendio de anatomia descriptiva y
de embriologia humanas. 4. Madrid. T. 1 y II. —
3) Corrado, 0., Rapporti metriei tra le varie parti del

OOipo fetale ed altre considerazioni in ordin' all'identitä.

(iiornale delTassociazione Napoletana di mediri e

naturalisti. Anno VII. p. 247—271. Con ftg. — 4)

Bouehard, C, Determination de la surfaco, de la cor-

pulence et de la composition chimique du eorps de

1'hornme. Compt. rend. de racademied.se. T. CXXIV.
No. 16. p. 844-851. - 5) Ellcnbcrger, W. und
H. Raum, Topographische Anatomie des Pferdes. Mit

besonderer Berücksichtigung der thierärzlichen Praxis.

Thl. 3. Der Rumpf. 8. Berlin. X u. 334 Ss. Mit

8 Taf. und 58 Fig. — G) Kmery, C, Der Begriff des

Organes und die allgemeine Anatomie nach .1. I'. Du-
rand ;De Gros). Anat. Anzeiger. Bd. XIII. No. 1

u. 2. S. 27 82. — 7; Fere. Les proportions des

membres et les caracteres sexuels. Journ. de l'anat.

Annce XXXIII. F. 6. p. 586-591. Avec une fig. —
8) Fürbringer, M., Untersuchungen zur Morphologie
und Svstcmatik der Vögel. Biol. Central!)]. Bd. XVII.

Xo. 15. S. 573—587. — 9) Galton, F., Note to the

memoir by professor K. Pearson on spurious corre-

lations. Proecedings of the Roval societv in London.
Vol. LX. No. 367. p. 498-502. — 10) (iaupp, C,
Kcker's und Wiedersheim's Anatomie des Frosches.

2. Aufl. 2. Abth. 1. Hüllte: Lehre vom Nervensystem.
8. Braunschweig. Mit 62 Fig. — 11) Gil I, T.,"Some
questions of nomenelature. Proecedings of the American
association for the advaucement of scienee in 1896.

Vol. XLV. p. 135- 165. (Zoologisch.) — 12) Gray,
H., Anatomy. descriptive and surgical. 14. cd. by P.

Pick. 8. London. — 13) Guütord, S. H., Report

of special committee on dental nomenelature. Trans-

actions of the American dental association in 1895.

Vol. XXXV. 1896. p. 95-120. (Bericht f. 1896.

S. 12.) — 14) Hanau, A., Versuche über den Einlluss

der Geschlechtsdrüsen auf die seeundären Sexualcharac-

tere. Pflüger's Archiv. Bd. LXV. H. 9—10. S. 516
bis 517. — 15) Jakob. ('., Atlas du Systeme nerveux

ä l'ctat normal etc. Traduit de 1'allematid par Rc-
mond et Clavelicr. 8. Paris. XXIII et 224 pp. Avec
78 pl. et tig. — 16) Körner, 0., Die anatomische
Nomenclatur. Nomina anatomica. Verzeichniss der von
der Commission der Anatomischen Gesellschaft festge-

stellten Namen, eingeleitet und im Einverständnis* mit

dem Redaetionsaussehuss erläutert von W. Iiis. Zeit-

schrift f. Ohrenheilkunde. Bd. XXX. H. 2. 8, 105—113.
— 17) Kupffer, C. von. Nicolaus Riidinger f. Anat.

Anzeiger. Bd. XIII. No. 7. S. 219 232. - 18)

Laecetti, F., DeH'insegnamento dell'anatomia artistica.

1896. S. Napoli. 14 pp. — 19) Derselbe, Nozioni

di anatomia umana ad uso degli allievi pittori e seul-

tori. 1896. Napoli. 8. P. 1. 119 pp. — 20)Lane,
W. A., Two lectures on the study of anatomy and its

applicatiOD to the praetiee of medicine and surgery.

British medical Journ. 1896. No. 1871. p. 1365— 1368.

No. |S72. p. 1431'.- 1440. — 21) Lanzillotti-Buon-

•) Die Zahne sind vou Prof. Waldey er in Berlin bearbeitet.

lablMharMM d*r gcomniUi. Media.,. 1HD7. M. I.
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santi. A.. Rieerchc iutorno al peso del corpo c dci

suoi principali orgaui ncl canc secondo il sesso, l'ctä,

l'altczza, la lunghezza e la razza. La cliuica vetc-

rinaria. Anno A'X. No. 32. p. 376—381. No. 38.

p. 389-394. No. 34. p. 404-408. No. 35. p. 414

bis 419. No. 36. p. 428-430. No. 37. p. 440-442

c No. 38. p. 452—456. — 22) La taste, F., La
symetric che/, les ctres vivants. Revue scientifiquc.

T. VII. No. 26. p. 806—810. — 23) Lcfert, P.,

Aide-memoire d'anatomie ä l'amphitheatre. 4. ed. 8.

Paris. 306 pp. — 24) Mac allster, A., The teaching

of anatomy. Lancet. Vol. IL 'No. 3864. p. 7G6. —
25) Mac Bride, E. W., The present position of mor-

phology in zoological science. Report of the 66 th

mecting of the British association for the advancement

of science at Liverpool in 1896. p. 833—836. — 26)

Mall, F. F., The teaching of anatomy. Science. Vol. IV.

No. 80. p. 46 - 47. - 27) Martin, H. N., The human
body. 7th cd. 8. New York. 1896. Vlla. 685 pp.
— 28) The auatomical nomenclaturc of the nervous

system. Boston med. and surg. Jouru. Vol. CXXXVL
No. 17. p. 416. — 29) Oppel, A., Lehrbuch der

vergleichenden Anatomie des Menschen. Bd. II. Lehre

von den Gefässen, Nerven, Sinnesorganen und Leitungs-

bahnen. 8. Leipzig. Mit über 700 Fig. — 30) Poirier,
1'., Traitc d'anatomie huraainc. Public sous la direc-

tum de Paul Poirier, A. Charpv, A. Nicolas, A.

Prenant, P. Poirier, P. Jacques. T. II. F. 2.

Angeiologie (coeur et art'Tcs). Paris. 8. p. 54S—583.
Avec figur. — 8. Paris. 1898. T. II. F. 8. An-
gt'ilogie. Capillaires par Jacques, Veines par A.

Charpy. T. IV. F. 2. 219 pp. Avec 75 tigures.

— Nicolas, A., Thymus, thyroide par C. Simon.
194 pp. Avec 121 iigures.

—
' Poirier, P., T. IV.

F. 2. Appareil respiratoire : Larynx, trachte, poumous,

plevres. Thyroide, thymus. — 31) Prosper, E. R.,

Atlas clemental de morfologia gcneral externa. Madrid.

1896. Fol. Cou 20 tab. — 32) Quaiu, J., Trattato

complcto di anatomia. Prima traduzione italiana sulla

10 a inglese, con note ed aggiuute originali di Pilade

Lachi. Traduzione di Cirillo Tamburini. Milano. 8.

Vol. I. P. I. Embriologia. — P. II. Anatomia generale

ed istologia. — 33) Rauber, A., Lehrbuch der Ana-

tomie des Menschen. Bd. 1. Allgem. Theil: Knochen,

Bänder. Muskeln und Eingeweide. 8. Leipzig. IX u.

774 Ss. Mit 835 zum Theil färb. Fig. — 34) Der-
selbe, Der Naturalismus in der Kunst. Acad. Rede.

Leipzig. -- 85) Reiukc, F., Anatomie des Menschen

für Studirende und Aerzte. 1. Lfg. Knochen, Bänder

u. Muskeln. 8. Wien. 202 Ss. — 36) Roberts, J. B.,

The best method of teaching anatomy. Philad. Polieliu.

1896. Vol. XXVIII. p. 273. — 37) Schwalbe, J.,

Zur Geschichte der plastischen Anatomie. Deutsche

med. Wochenschr. 1S96. Jahrg. XXII. No. 47. S. 761

bis 762. — 38) Stocquart, A., Notes d'anatomie 8.

Bruxelles. — 89) Swan, J. M., The anomalies observed

in the disseeting room of the university of Pennsylvania

during the session 1895— 96. Universal med. magazine.

1S96. Vol. IX. No. 1. p. 39. — 40) T es tut, L.,

Traite d'anatomie humainc. 3c ed. 8. Paris. T. II.

F. 1. 524 pp. Avec fig. — 41) Tillaux, P.. Traite

d'anatomie topographique avec applications ä la Chirur-

gie. 9. ed. Paris. Avec 317 lig. — 42) Toeply.
R. von. Studien zur iJeschichte der Anatomie im Mittel-

alter. 8. Wien. — 48) Toldt, G., Anatomischer

Atlas. 5. Liefg. 8. Wien u. Leipzig. S. 388—536.
Fig. 617—885. (Referat von Rettcrer, Jourrt. de

l'anat. T. XXXIII. F. 5. p. 524—525. — 43a) Der-
selbe, Lehrbuch der Anatomie. 6. Aufl. 8. Wien u.

Leipzig. 870 Ss. Mit 3 Taf. - 44) Turner, W., Ün
some distinetive characters of human strueture. Brit.

med. Journ. 21. An*. —• 45) Ulrich, J., Undcratigebier

over kjael elediet hos mennesket med saerligt henagn

til de mekaniske forhold. Kjöbenhavn. 1896. S. 102 pp.

M. 11 Taf. — 46) Vierordt, II., Bemerkungen zu

BNA. Anatom. Anzeiger. Bd. XIII. No. 6. S. 181
bis 183. — 47) Vinci, Leonardo da, Les manuscripts
de Leonard de Vinci de la bibliotheque Royale de
Windsor. De l'anatomie feuillcts A. Publies par T.
Sabachnikoff avec traduetion cn languc francaise.
Transcrits et auuotcs par Giov. Piumati. Prccede'-s

d'uue etude de Mathias Duval. Paris. Fol. Avec
34 planch. • 48) Waldeyer, W., Eröffnungsrede der
11. Versammlung der anatomischen Gesellschaft in Gent
am 25. April 1897. Anat. Anzeiger. Bd. XIII. Suppl.-
Heft. S. 2-3. — 49) Derselbe, Die Notwendigkeit
einer'einheitlichen anatomischen Nomenclatur. Verhaudl.
des internationalen medicin. Congresses in Moskau am
19. bis 26. Aug. Ebendas. Bd. XIV. No. 8. S. 22»;.

(Discussion: Romiti, Schnitz.) — 50) Derselbe,
Rudolf Heidenhain t- Anat. Anz. Bd. XIV. No. f..

S. 182—184. — 51) Wilder, B. G., Neural terms,
international and national. 1896. Journ. of compara-
tive neurology. Vol. VI. No. 3. p. 216 -352. — 52)
Derselbe, Sorae neural descriptive terms. Nature.
Vol. LV. No. 1419. p. 224. — 53) Derselbe, Da.s-

selbe. To the editor of Anatomischer Anzeiger. Anat.
Anzeiger. Bd. XIII. No. 6. S. 188-184. — 54) Der-
selbe. The soureeofmeteneephalon and other latin namcs
for the eueephalic segments. Ebendas. Bd. XIV. No. 1.

S.31— 32. — 55) Derselbe, Report of the committee
of neuronymy. Journ. of nerv, disease. 1896. Vol. XXI.
No. 12. p. 798. — 56) Zahn, A. von. Anatomisches
Taschenbüchlein zur Nachhülfe beim Studium nach
Natur und Antike. 6. Aufl. Leipzig. Mit 29 Fig. —
57) Zingelroth, Das speeifische tiewicht des mensch-
lichen Körpers. Virchow's Archiv. Bd. CXVI. S. 453
bis 461.

Die neue Baseler anatomische Nomenclatur
hat in diesem Jahre eine bemerkenswerth weitere Ver-

breitung gefunden und in den Culturländern allseitiges

Interesse geweckt. Waldeyer (49) hob auf dem inter-

nationalen mediciuisehen Cougress in Moskau die Not-
wendigkeit einer einheitlichen anatomischen Nomen-
clatur hervor, die lateinisch sein inuss, wenn sie

international werden soll. Daneben haben die ver-

schiedenen Nationen selbstverständlich die Freiheit, die

Bezeichnungen in ihrer eigenen Sprache beliebig zu be-

nutzen. Auch auf der Versammlung der Deutschen

anatomischen Gesellschaft in Gent drückte Wal-
deyer (48) den Wunsch aus, die Baseler lateinische

Nomenclatur zu eiuer allgemeinen internationalen zu

machen und, wo Abänderungen derselben erwünscht

oder notwendig sind, die Vorschläge an den Ref. brief-

lich gelangen zu lassen. Namentlich sei der Rath der

Fachmänner in den einzelnen Spccialgebicten dabei

erwünscht.

Was die Franzosen betrifft, so klingt die Be-

merkung von Re t te rer (43) erfreulich, dass Jedermann

wisse, wie wenig die lateinisch gewählten Ausdrücke

der Baseler anatomischen Nomenclatur von der fran-

zösischen Terminologie difiVriren. Man muss freilich

erwägen (Ref.), dass die Nomenelaturen von Cru-

veilhicr. Sappey, Testut. Poirier, wie sie in

deren bekannten Lehrbüchern enthalten sind, nicht

ganz selten erheblich von einander abweichen.

Wilder (51 — 55) dagegen setzt seine Bemühung

fort, den von ihm COltstruirten, mehr oder weniger la-

teinischen neuen Ausdrücken Geltung zu verschaffen,

wofür selbst in Amerika nicht viel Aussicht zu sein

scheint.
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Manche der in diesem Jahre erschienenen anato-

mischen Werke haben trotz aller sonstigen Verschieden-

heit eine Eigenschaft gemeinsam, sie befolgen näm-
lich die neue Nomeuclatur. Nicht gedankenlos

und nicht ohne kleinere Abweichungen, aber sie befol-

gen sie. Erinnert man sich an die früheren Erschei-

nungen: von Spalteholz's Atlas, das Lehrbuch von

Ii ich t er, das italienische Handbuch der Anatomie von

Romiti, die Gewebelehre vou Stöhr, so lässt sich

nicht verkennen, dass die Vortheile, die aus der von

>o vielen Auatomen (Bericht f. 1895. S. 4) geleisteten

gros.scn Arbeit eine einheitliche Nomenclatur zu schaffen,

resultircn müssen, iu Deutschland wie im Auslande

bereits voll gewürdigt werden. Nicht minder sind die

Buchhandlungen betheiligt und schon wird auf dem
Umschlag von Reinke's Lehrbuch (35) hervorgehoben,

dl» jeder der neuen Atlantcu zu demselben zu ge-

brauchen sei. Toi dt (43 a) sowohl, wie Rauber (38)

haben die Synonymik ihrer früheren Auflagen, als jetzt

ganz überflüssig und nur verwirrend, einfach weg-

gelassen, und Rauber (I. S. VI) berechnet die dadurch

erzielte Ersparung auf einen halben Druckbogen! Wie

viel wäre noch zu sagen über die nutzlose und müh-

selige Belastung des Gedächtnisses der Studircnden wie

der Kliniker mit Doppelnamen, die mitunter keinen

Nutzen hatten, als den, den Erfinder der betr. Synonyme

zu erfreuen, und die jetzt hoffentlich bald ganz wegfallt.

Wer sonst einem Abschnitt der Anatomie nicht* Rechtes

hinzuzufügen wusste, stattete hier und da denselben

wenigstens mit neuen Namen aus, und auch dxs wird

sich späterhin wohl vermindern. Vorläufig lässt sich

davon wenig bemerken; denn die Aufmerksamkeit, die

durch die hauptsächlich von His und Waldcyer an-

geregte Nomenclaturbewegung auf die anatomische

Xamengebuiig gelenkt ist, hat auch erfinderische

Kopfe auf diesem Gebiet zu vermehrter Thätigkeit an-

geregt

Was die Kürperproportioueu anlangt so hat

von Lange (s. unten Anat d. Rassen. No 39) eine

praetische, in Parabeln construirte M aass ta belle ent-

worfen, durch welche die normale Zunahme der Körper-

lange des Menschen von der Geburt bis zum 25. Le-

bensjahre erkannt wird. Am Ende des ersten und des

14. Lebensjahres findet ein beschleunigtes Wachsthum

statt. Fere (7) untersuchte die Korperproportionen von

165 meist epileptischen Individuen und fand, dass bei

dreierlei Categorien die unteren Extremitäten relativ

ungewöhnlich lang sind. Abgesehen von den Kindern

sind dies die Bartlosen und die Eunuchen und alle

drei stimmen nur darin übereiu , dass bei ihnen die

secundären Geschlecbtsuntcrschiedc mehr oder weniger

vollständig fehlen.

Stieda (s. unten Myol, No. 43) giebt jetzt eine

ausführliche Darlegung seiner Theorie von der Homo-
logie der oberen und unteren Extremitäten beim

Menschen (Bericht f. 1894. S. 8), wonach namentlich

die Extensoren des Oberarmes den Klexoren des Ober-

schenkels homolog sein sollen und umgekehrt.

II. Anatomische Technik.

1) Benedict, M„ Ueber die Verwendung der

Röntgenstrahlen in der inneren Medicin. Allg. Wien,
med. Ztg. Jahrg. XL1L No. 8*2. S. 384. - 2) Bert,
A., I'inces fixatriecs pour injections auatomiques. Pro-

vin.ee med. Janvier. — 3) Boddaert, R., Application

de l'iujection sous-cutanee de fluoresccine ä Tetude du
Systeme lymphatique. Annal. de med. de Gand. 1896.

12 pp. — 4' Derselbe, Injcction des vaisseaux lyro-

phatiques avec thjoreseeiue." Verhandlungen der ana-
tomischen Gescllehaft auf der 11. Versammlung in Gent
Anat Anzeiger. Bd. XIII. Suppl.-Ueft. S. 132. —
5) Bristow, Modical News. 2. Jan. Deutsche med.
Wochenschr. 1896. S. 541. — 6) Brühl, G., Neue
Methoden zur Darstellung der Bohlräume in Nase und
Ohr. Auat Anzeiger. Bd. XIV. No. 9. S. 256. —
7) Buchheim, P., Leipziger Röntgen-Atelier. Internat

photogr. Monatsschr. 1896. Bd. III. H. 10. Mit

1 Taf. — 8) Bugnion, E., Une nouvelle cuvette ä

dissectiou. Bibliographie anatomique. Annee V. No. 5.

p. 232. Avec une fig. — 9) Derselbe, L'cclairagc

electrique ä la salle de dissection. Ibid. Annee V.

No. 5. p. 233—235. Avec 1 fig. — 10) Canuieu,
A., De la methodo employee ä l'Iustitut anatomique
de Bordeaux pour la eonservation des cadavres. Ibid.

Annee V. No. 3. p. 151— 156. (Glyoeriu und Natrium-
borax.) — 11) Cowl, W., Ueber die fuuctionelle Ein-

wirkung der Röntgenstrahlen auf die Netzhaut des

Auges. Archiv f. Anat. u. Phvsiol. Phvsiol. Abth.

H. 5 u. 6. S. 548—551. — 12) Derselbe, Ueber
grössere Deutlichkeit in Röntgen-Bildern. Deutsche

med. Wochenschr. 1896. Jahrg. XXII. No. 47. S. 780.
— 13) Delore, X., Radiographie des capillaires de la

veine ombilicale dans les villosites plaeentaires. Compt
rendus de la societe de biologie. No. 14. p. 259—361.
— 14) Dcstot et Berard, La circulation arterielle

du rein etudiec d'aprcs des rndiographies. Ibid. 1896.

T. III. No. 30. p. 957-958. — 15) Dorn, B., Zur
Frage der Sichtbarkeit der Röntgenstrahlen. Arch. f.

Anat u. Phvsiol. Phvsiol. Abth. H. 5 u. 6. S. 544—548.
— 16) Ewart, W., The Röntgen rays and tbe dorsal

examination of the heart. 1896. Laucet. Vol. II.

No. 8825. p. 1790. — 17) Fish, P. A.. The use of

formalin in neurologv. Transactions of the American
microscopical society.' 1896. Vol. XVII. p. 319. —
18) Forst er, A., Einwirkung der Röntgenstrahlen auf

die normale Haut und den Haarboden. Deutsche med.
Zeitung. Jahrg. XXIII. No. 7. S. 105 -106. — 19)

Garrigon, F., Radiographie d'un homme et d'une

femme. Compt. rend. de l'academie des sciences.

T. CXXtV. No. 13. p. 709—710. (Rumpf u. Becken.)
— 20) Gcist-.lacobi. G. P., Vom practischen Nutzcu

der X-Strahlen. Corr.-Bl. f. Zahnärzte. XXV. II. 4.

S. 298-301. Mit 2 Fig. — 21) Gerlach, L.. Scala-

tafclu zum Einzeichnen der Muskeln bei Vorlesungen

über Myologie. 4. Aufl. 4. Erlangen. Mit 34 Taf.

— 22)* Granger, A., Recherche et preparation des

squelettes. Le naturaliste. Annal. XVI. 1894. No. 179.

p. 191— 193. No. 180. p. 202—203. — 23) Grawitz,
P., Ueber Conservirung anatomischer Präparate mit Er-

haltung der natürlichen Farben. Yirchow's Archiv.

Bd. CXLVIÜ. H. I, S. 206-207. - 24) Gruvel,
A., Pr.cis d'anatomie comparee et de dissections, ä

l'usage des candidats au certifieat des sciences phy-
siques etc. Paris. 16. 265 pp. Avec 294 fig. —
25) Bit, W., Zur Geschichte der Gefrierschnitte. Anat
Anz. Bd. XIII. No. 12. S. 331—333. — 26) J ank au.
L.. Weitere Mittheilunge» über die Anwendung der

Röntgcti-Photographic in der Mcdiein. Internat photo-

graph. Monatsschr. 1896. Bd. III. IL 10. — 27)

Jores. Demonstration anatomischer mit Erhaltung der

Blutfarbe conservirtcr Präparate. Sitzungsberichte der

uiederrhein. Gesellschaft für Naturheilkunde. 1896.

2. Hälfte. S. 25-26. — 28) Derselbe, Das-
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selbe. Deutsche med. Wochcnsehr. Jahrg. XXIII. Bei-

lage No. 3. S. 18. — 20) Juliusburger, 0., Be-

merkungen zur Härtung in Formol-Müllcr (Orth'sche

Mischung). Neur. Coatratbl. Jahrg. XVI. No. 6. S. 259 -260.
— 30) K aiserling. C, Weitcrc Mittheilungen über die

Herst cllungmög liehst naturgetreuerSammlungspräparate.

Virchow's Archiv. Bd. CXLVII. Heft 8. 8. 389—417.
— 31) Helling, G., Ueber die Fehlerquellen der

Magendurehlcuchtung. Archiv für Verdauungskrank-
heiten. Bd. HL H. 1. S. 87-88. - 32) Krüche,
A., Eine verbesserte Wiedergabe der Röntgenbilder.

Aerztliche Rundschau. Jahrg. VII. No. 43. S. 674—
675. Mit 2 Holzschn. — 38) Lcvy-Dorn, M., Die

Lage innerer Theilc mittelst Röntgenstrahlen zu be-

stimmen. Arch. f. Anat u. Physiol. Physiologische

Abtheilung. II. 3 und 4. S. 378-379.- 83) Linde-
mann, E., Demonstration von Röntgenbildern des nor-

malen und erweiterten Magens. Deutsch, med. Wochen-
schrift. Jahrg. XXIII. No. 17. S. 266—267. Mit

2 Kig. — 35) London, E. S., Ueber die Anwendung
der Röntgen'schen Strahlen zur Untersuchung thierischcr

Gewebe. Centralblatt f. allgemeine Pathologie. Bd. VIII.

No. 3 und 4. S. 119— 121. — 36) Martin-Durr,
Deux photographies du thorax entier obtenues ä l'aide

des ravons X. Compt. rend. de l'academie des sci<*nces.

T. CXXIV. — 37) Melnikoff-Rasy' denk off, N.,

Sur une nouvclle methode de pr.parition des pieces

anatomiques. Comptes rendus de l'academie des

scicnccs. T. CXXIV. No. 5. p. 138-139. No. 5.

p. 238—239. (Formaldehyd, Alcohol, Kaliumacetat,

um die Farben der Organe zu conserviren. S. Bericht

f. 1896. S. 6). — 39) Derselbe, Method of pre-

paring anatomical speeimens. Journal of the R.

microscopical soeiety. T. 6. p. 586. (Formol mit

Zusätzen.) — 40) Derselbe, Ueber die Herstellung

anatomischer Präparate nach der Formalin-Alcohol-Gly-

cerin-essigsauren Salz-Methode. Centralblatt für allge-

meine Pathologie. Bd. VIII. No. 8-4. S. 121— 128.

— 41) Milani, A., Wie lässt sich ein Einfrieren der

in ungeheizten Räumen aufbewahrten Formolpräparatc
verhindern? Zoologischer Anzeiger. Bd. XX. No. 533.

S. 206—208. — 42) Ohlmacher, A. P., Techuical

note. I. A modified Iking fluid for gencrat histological

and neuro-histologieal purposes. II. A staining combi-

nation of gentian violet and picro-acid fuchsin. Journal

of oxperimcntal medicine. Vol. II. No. 2. p. 671—
676. — 43) Pilliet, A.. Note sur la conservatiou des

pieces anatomiques et histologiques par le procede de

M. MelnikofT. Compt. rend. de la societe de biologie.

No. 6. p. 164—166. — 44) Politzer, A., La dissec-

tion de l'organe auditif de l'homme. Trad. par F.

Schiffer. 8. Paris. Avec 164 fig. — 45) Prcserva-

tion of anatomical speeimens in their natural color.

Journal of the microscopical soeiety of the New York.

Vol. XIII. No. 1. p. 11— 12.
'—

46) Raw, N.,

The value ol X-rays in medicine and surgerv. (Anatomv.)
Lancet. Vol. 11. No. 382 1. p. 1446. Witb 1 pl. —
47) Rejsek, Instructions pour la pn'paration d'injec-

tions par corrosion. Bibliographie anatomique. 1896.

No. 6. p. 229— 231. — 48) Remy et Contremouli n s.

De la radiophotographie des parties molles de l'homme
et des animaux. Comptes rendus de l'academie des

sciences. T. CXXIV. No. 5. p. 229-230. - 49)
Dieselben. De l'application des rayons X i l'etude

des museles, tendons et ligaments. Compt. rend. de
la societe de biologie. T. IV. No. 3. p. 81 —82. —
50) Reynier, P. et J. (Höver, Hecherehes anatomo-
chirtirgicales au moven de la radiographio. L'echo me-
dical. No. 9. p. 257-262. — 51) Rüdinger. N.,

BischofTs Führer bei den Präparirübungcn. München.
Mit Anhang über Behandlung von mit Leichengift be-

handelten Wunden. 8. Mit 7 Taf. — 52) Sehaeffcr-
S tuckert, Zahnaufnahmeu mit Röntgen - Strahlen.

Deutsehe Monatsschrift für Zahuhcilkundc. Jahrg. XV.
H. 1. S. 1 — 10. Mit 1 Taf. und 4 fig. — 58) Schoicr,

Leber die Photographie der Nase und des Kehlkopfes
mittelst Röntgenstrahlen. Verhandl. der deutschen Na-
turforschergesellschaft auf der 68. Versamml. in Frank-
furt a. M. 1895. Th. IL II. 2. S. 416-420. — 54)
Derselbe. A propos de la Photographie des cavit« : s

des fosses nasales et du larynx au moyen des rayons
de Röntgen. Archive internationale de Larvngologie.
1896. No. 11— 12. - 55) Stieda, L., Wie' soll man
einen Rückcnmarks<|ucrschnitt abbilden? Verhandlungen
der anatomischen Gesellschaft auf der 11. Versammlung
in Gent. Anat. Auzeiger. Bd. XIII. Suppl.-Heft.
S. 8—15. — 56) Derselbe, Ueber ein neues Kehl-
kopfmodell. Ebcudas. S. 15—16. - 57) Thilo, O.,
Das Präpariren mit Feilen. Ebenda». Bd. XIV. No. 7.

S. 191-194. Mit 4 fig. - 58) Wr ijhe, J. W. van,
Demonstrant van eenige met bchulp van formol ge-

fixeerdc anatomische praeparaten. Afd. der Ak. vau
wetenschapen te Amsterdam. D. V. p. 272— 273. —
59) Wr u 11 stein, L., Ueber Aufnahmen des Rumpfes
durch Röntgenstrahlen. Berl. klin. Wochenschrift.

Jahrg. XXXIV. No. 16. S. 384—888. Mit 8 Fig. —
60) Zuckcrkandl, A., Anleitungen für den Sccirsaal.

8. Wien. 1896. H. 2. IV und 58 Ss.

Die Verwendung der Röntgenstrahlen in der

Medicin und besonders in der topographischen Anatomie

hat weitere Fortschritte gemacht. Remy et Contre-
moulins (48) haben einen Kunstgriff, nämlich vorherige

Imprägnation mit Silbcrchromat, angewendet, um mittelst

der Röntgenstrahlen Radiophotogramme von Weich -

theilen, Muskeln der Hand u. s. w. beim Menschen und

auch beim Frosche zu erhalten.

Krüche (32) empfiehlt, die mit Röntgenstrahlen

erhaltenen Bilder so umzukehren, dass sie weiss auf

schwarzem Grunde, anstatt schwärzlich auf weissem

Grunde erscheinen; das Verfahren heisst Diapositiv-

Verfahren.

Behren dscn (s. Osteol. No. 9) warnt vor Schlüssen

aus Röntgcnphotographien, wenn man die ana-

tomischen Grundlagen nicht beherrscht So

hat Bristow (5) einen Fall von doppelseitigem Defect

der Patella bei einem 2'
2 jährigen Kinde beschrieben,

während bekanntlich die Patella in diesem Alter noch

gar nicht verknöchert ist. Die proximale Epiphyse,

durch welche sich das Os mctacarpalc des Daumens

auszeichnet, tritt gegen das 4. Lebensjahr auf. Ent-

gegen den Angaben v. Koelliker's fand Bchreud-

sen, dass die Ossilicationspunkte der distalen Epiphyse

am Radius erst um das 3., nicht um das 5., und die

der Ulna erst um das 9., nicht um das 6. Lebcnsjahr

erscheineu. Auch treten diejenigen der t'apitula

nicht vor denen der Bases der Phalangen auf. Als

normale Reihenfolge des Auftretens ergiebt sich die

folgende: Os capitatum, Os hamatum, proximale Epi-

physen der ersten Phalangen des IL— V. Fingers,

distale Epiphyse des Radius, proximale Epiphysen der

Oss. metaearpalia II— V, Capitula derselben, proximale

Epiphysen der zweiten Phalangen des IL— V. Kingers.

proximale Epiphysen der dritten Phalangen des II. bis

V. Fingers, proximale Epiphyse der ersten Phaljnx

pollicis, proximale Epiphyse der zweiten Phalanx

pollicis, Ös tri'juctrum. proximale Epiphyse des Os

mctacarpalc I, Os lunatum, Os multangulum maius,

Os navicularc manus, Os multangulum minus, distale

L'piphysc der Ulna, Os pisi forme, Ossa sesamoidta
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pollicis. B. glaubt, dass seine Methode zuverlässiger

sei, als die der anatomischen Präparation und ohne

Schwierigkeit gestatte, zu einem umfangreicheren Material

zu gelangen.

Die Benutzung des Formaliu in der anatomischen

Technik hat mehrfache Modilicationen erfahren. So

empfiehlt Kaiscrling (30) zur Conservirung von Prä-

paraten eine neue Mischung von Formaliu, nämlich:

Fonnalin ... 200 cem
Wasser . ... 1000 „

Kaliumnitrat . . 15 g
• Kaliutnacetat . . 30 n

Nach höchstens 5 Tagen kommen die Präparate in

Alcohol, der die Blutfarbc wiederherstellt und dann in

eine Mischung von

Kaliumacetat . . 200 g
Glycerin ... 400 „

Wasser .... 2000 cem

zur dauernden Aufbewahrung. — Mclnikoff-Ras-

vedenkoff (37) empfiehlt folgende Methode der An-

wendung des Formaliu für Conservirung anatomischer

Präparate. Hinlegen in concentrirtes Formalin, also

40 proc. Formaldehyd, dann in 95 proc. Alcohol, dann in

eine wässerige Lösung von Kaliumacetat mit Glycerin,

welche die Farben wiederherstellen soll uud schliess-

lich Kinbettung in Gelatine mit Zusatz von Kaliumacet.it.

Achtzehn Monate haben sich bis jetzt die Präparate vor-

züglich erhalten. Der chemische Vorgang bei diesem

Verfahren beruht auf der Bildung von ucutralem Hä-

matin aus dem Hämoglobin, das sich als sehr resistent

gegen die angewendeten Heagentien erweist. Mehrfache

kleine Modilicationen der Methode, je nach den Um-

ständen, sind im Original nachzusehen.

M ilani (41) macht auf die sehr bedenkliche Eigen-

schaft der 1— 10 proc. Formalin lösun gen aufmerk-

sam, dass sie bei Winterkälte gefrieren, und schlägt

den Zusatz von 5— 10 cem Glyeerin auf 35—50 cem

2,2 proc. F',rmalinlösung vor, um das zu verhindern.

Ohlmacher (42) versuchte eine Härtungsinethodc

für das Gehirn, durch welche eine besondere Weisse

bei nur geringer Schrumpfung hervorgebracht wird, was

die Methode für Schaustücke in den Museen geeignet

erscheinen lässt.

Die Mischung besteht aus 80 cem wasserfreiem

Alcohol, 15 cem Chloroform. 5 cem coucentrirte Essig-

säure uud 20 g Sublimat. Sie dringt rasch ein, in

etwa einer halben Stunde, dann wird mit 80 proc.

Alcohol ausgewaschen, das Gehirn darin conservirt und
der Sublimat durch Jodtiuctur allmälig entfernt. —
Für die microscopische Untersuchung empfiehlt 0.

Gentianaviolett in Anilin w.isser. Auswaschen, Picrin-

fuchsin (0,5 pCt. Säurefuchsin in einer gesättigten Picrin-

säurelösung, die mit Wasser um die Hälfte verdünnt
ist), Auswaschen, absoluter Alcohol, Nelkenöl und
Xylolbalsam; so sollen die Schnitte auf dem Objcct-

träger behandelt werden.

In Betreff der anatomischen Abbildungen
betont Stieda (55), wie unzweckmässig und verwirrend

es ist, dass einige anatomische Lehrbücher die Rüeken-
marksquerschnitte mit der Dorsalfläche nach unten

gekehrt abbilden. Einige Autoren ändern dann sogar

diese verkehrte Manier bei der Medulla oblongata. wie

z.B. Heule oder Hermann (L<hrb. der Physiologie).

Es wäre besser, dariu ein einheitliches Verfahren her-

zustellen.

HL Osteologie.*)

1) Arcangelis. E. de, L'etä cd il sesso nel ba-

cino dei feti e dei neonati. Giornale di medieina le-

gale. 1896. Sept. — 2) Bahr, F., WolfTs Trans-
fortnationsgesetz und die Hueter-Volkmaun'sche Druck-
theorie. Ccntralblatt für Chirurgie. Jahrgang XXIV.
No. 10. S. 27G—278. — 3) Barrior, Morphologie de

la trochlee f- morale chez les mammiferes. Corapt.

rend. de la socicte de biologie. T. IV. No. 4. p. 119— 121.
— 4 Rartel«, Paul, Ueber Geschlechtsunterschiede

am Schädel. Inaug.-Diss. 8. Berlin. VI u. III Ss. —
— 5) Baur, G. and E. C. Case, On the morphology of

the skull of the Pelvcosauria and the origiu of the

Mammals. Science. Vol. X. No. 119. p. 592 -594.
— 6) Baur. G.. liemarks on the question of intereala-

tion of vcrlel.rae. Zoological Bulletin. Vol. I. No. 1.

p. 41—55. — 7) Bayer, F., Tentorium osseum im
Schädel einiger Säugethiere. Internationales Bulletin

der Kaiser Franz Josef-Akademie in Prag. 6 Ss. Mit

2 Taf. — 8) Derselbe, Ueber das sogenannte Ten-
torium osseum bei den Säugern. Jenaische Zeitschrift

für Naturwissenschaften. Band XXI. No. 1. — 9)
Bi hr.'hd»r:i. Studien über die Ossilication der

nunschlichen Hand vermittelst des Röntgen'schen Ver-

fahrens. Aus >li in physikalischen Laboratorium der

Kaiser Wilhelms - Akademie. Deutsehe medizinische

Wochenschrift. No. 27. S. 433—434. Mit 7 Fig. —
10) Berge at. Ueber Asymmetrie der Choanen, mit

Vorweisung macerirter Schädel. Verhandlungen der

deutschen Naturforschergesellschaft auf der GS. Ver-

sammlung in Frankfurt a. Main. Th. II. IL 2. S. 897.
— 11) Bergonie, .)., Du mecanisme du soulevcment

du corps sur la pointe des pieds. Compt. rendus de

la »riete' de biologie. No. 14. p. 865—867. Avec
2 lig. — 12) Betti, U.A., Di un processo anomalo in

corrispondenza dcll' impronta deltoidea, dell" omero
umano. Bollcttino della lt. Accademia medica
di Geuova. Vol. XL F. 2. p. 3. Cou tav. — 13)

Bianehi, S., Su una nota dei professore Ottolenghi:

La sutura ctmoido-lacriiuale nei delinqucuti. 1*96.

Proc. verbali della R. Accademia di tisioeritici in

Siena. Anno CUV. No. 3. p. 55-59. — 14) Bir-
mingham, A.. Asyrametry of the steruum. Trans-

a»-n 1 ' lh. II lri-h aeademy of mediciue. Vol. XIV.

p. 40») 406. iJHscussion: Purser.) — 15j Derselbe,
Dasselbe. Dublin med. Journal, .lau. p. 31—37.

IG) Du Bois-Rcy mond. Rene, Nachtrag zur Ab-
handlung über das Saltelgelcnk (s. Bericht für 1895,

S. 9. Nu. 23;. Arch. tür Anat. u. Physiol. Phvsiol.

Abth. H. 5 und G. S. 42G-427. — 17) Bradford.
E. IL, The human foot in art. Boston uicJical and
surgical Journal. Vol. CXXXV1L No. 13. p. 305—308.

With 9 ligs. — 18) Brcglia, A., Su di alcune parti-

colaritä dei sacro. Giornale intcrnazionale delle sci-

enze medichn. Anno XIX. F. 21. p. 852—857. —
19) Calori, L., Sulla direzione talvolta inversa dei

tubercolo o processo spinoso dell' arco dorsale dell' at-

lante in qualche auimale. Rendicouti della R. Accade-

mia delle science di iostituto di Bologna. Accademia
1896— 97. Bolletino delle scienze mediehe. Anno
LXVIII. Vol. VIII. F. 2. p. 104-106. — 20) Ca-
merauo, L., Material! per lo studio della sutura tem-

poro-frontale Bell' orango c nei mieeti. Bollcttino dei

niusei di zoologia e anatomia comparativa della R. L'ni-

versitä di Torino. Vol. XII. No. 291. Maggio. 8 pp.
Cou lig. — 21) Derselbe, Ricerche iutorno alla strut-

tura della mano c delle ossa pelviehe nella Balaeuop-

*) Von Prof. Waldoyer in BerUfl sind die Zähne
bearbeitet.
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tera musculus. Atti Hella R. Accademia di seicnzc di

Torino. Vol. XXXII. Disp. 5. p. 205— 213. Cuti

una tav. e fig. — 22) Channing, W., The siguiiicance

of palatal deformitics in Idiots. Journal of mental sci-

ence. Vol. XUU. No. CLXXX. Xo. 144. p. 72-86.
(Hin Torus palatinus kommt bei Blödsinnigen in

Massaehusett selten vor.) — 23) Cligny, A., Variation

homoeotiquc unilaterale chez Forvct. Anat. Anzeiger.

Bd. XIV. No.7. S. 198-200. Avec une fig. (Wirbel-

anoinalic bei Anguis fragilis.) — 24) Coraini, E.,

L'artieolazioiie bigemina dcl bregma. Atti della soeietä

Romana di autropologia. Vol. IV. F. 2 -3. p. 301— 307.

Cou lig. — 25) Cornevin et Lcsbrc. Lcs variations

numeriques des eötes chez les mammiferes domesti-

ques. Revue scientilique. Xo. 16. p. 486—491. —
26) Dieselben, Dasselbe. Recueil de medeeinc vete-

rinaire. No. 10. p. 214— 24(5. - 27) C'remazy. A..

Do la polydaetylie. These. Toulouse. 8. 54 pp. Avec
pl. — 28) Cry'cr, M. II., Studies of the maxillary

bones. Transaction.s of the American dental association.

1895—1896. Vol. XXXV. p. 295-334. (Bericht für

1896. S. 10.) — 29) Cunningham, R. 0., On the

(»ccurrence of a pair of supernumerary bones in the

skull of a Lemur and un a peculiarity in the skull of

a voung Orang. Proceedings of the zoological societv

in "London. 1896. Bd. IV. p. 996— 998. With 3 ligs.

— 30) Debi«:rre, Ch., Leber Polydaetylie. Verband!,

des internationalen medicinischen Congrc»ses in Moskau

am Ii).— 26. Aug. Anat. Anzeiger. IM. XIV. Xo. 8.

S. 227. (Discussion: Bartels, Basse.) — 31) Dei,
A., Organi di locomozione degli uccclli e dei p>-sci,

loro comparazione c considerazioni in proposito. Ri-

vista italiana di scienze naturali. Siena. 1896 e 1897.

Anno XVI. No. 10 e 12. Anno XVII. No. 1—2. —
32) Delbet, I'., I'seudarthrose bilaterale du premicr

arc chondro-costal. Bulletins de la societe anatomique
de Paris. No. 2. p. 63— 65. Avec une fig. - 33)

Dorsey, G. A., A rare form of occipito-atlantal arti-

eulalion. Boston medical and surgical Jouro. p. 294
— 295. Witt 3 figs. - 34) Duprc, Leber die Bc-

theiligung der oberen Extremitäten beim Gehen. Ver-

band), des internationalen medicinischen Congresses in

Moskau am 19.-26. Aug. Anat. Anzeiger. Bd. XIV.
No. 8. S. 228. — 35) Kmery, C, Aceessorische und
echte Skelettstücke. Ebendas." Bd. XIII. Xo. 21 und
22. S. 600—602. — 36) Derselbe, Uebcr die Be-

ziehungen des t 'rossopterygiums zu anderen Formell

der Gliedmassen der Wirbelthiere. Ebendas. Bd. XIII.

No. 3. S. 137—149. Mit 6 Fig. — 37) Derselbe.
Die fossilen Reste von Arehegosaurus und Eryops und
ihre Bedeutung für die Morphologie des Glicdmasscn-
skelettcs. Ebendas. Bd. XIV. No. 8. S. 201—208.
Mit 7 Holzschn. — 38) Derselbe, Beitrage zur Eut-

wickelungsgeschiehte und Morphologie des Band- und
Fussskelettcs der Marsupialier. Denkschriften der medi-
cinisch - naturwissenschaftlichen Gesellschaft in Jena.

Bd. V. Mit 4 Taf. und 13 Holzschn. — 89) Fcre, C,
Des empreintes digitales dan> l'etude des fonetions de
la main. Comptcs rendus de la soeietä de biologie.

Paris. T. III. No. 35. p. 1114 1116. - 40) Fille-
brown, T., A study of tho relation of the frontal

sinus to the antrum. Dental Cosmos. 1S96. Vol.

XXXVIII. No. 11. p. 903 - 907. With 3 figs. —
41) Derselbe, L'cbcr die Beziehung der Stirnhöhlen

zu der Kieferhöhle. Corrcsp.-Bl. f. Zahnärzte. Bd. XXVI.
H. 2. S. 117—122. Mit 3 Fig. — 42) Fischer, 0.,

Uebcr Gelenke von zwei Graden der Freiheit. Archiv
f. Anatomie u. Physiol. Suppl.-Bd. S. 242—272. Mi:

1 Taf. — 43) Fitz, G. \V., A study of types of respi-

ratorv movements. Journal of cxperimental medicine.

Vol. I. p. 677—693. With 3 pls. and 2 ligs. — 44)
Frey, E., Beiträge zur Anatomie des Steigbügels. Iu-

aug.-Diss. 8. Königsberg. 42 Ss. Mit 1 Taf. — 45)
Proriep, A., Berichtigung, betreffend Centrale carpi.

Anat. Anzeiger. Bd. XII. No. 24 u. 25. S. 576. —

46) Fusari, R., Sui vari modi di sostituzione della
parte posteriore della lamina papiracea nell" orbita
delP uomo. Rivista di freniatria. Vol. XXIII. K. Ii.

p. 28, 541— 566. Con una tav. — 47) Gerken. N
A., Noch einige Worte über den Gelenkzusaiumenhalt
Anat. Anzeiger. Bd. XIII. No. 6. S. 1S4-192. No. 7.

S. 193—196. — 48) Giuffrida-Ruggcri, V., Asim-
metrie nclla norma facciale (cavitä orbitariel. Rivista
di freniatria. Vol. XXIII. F. 3. p. 607 -610. — 49)
Derselbe, Un osso zigomatico tripartito e altrc rare
auomalie. Ibidem. Vol. XXIII. F. 2. p. 460—4G7.
Cou lig. — 50) Derselbe, Intoruo all" accavallamen to
delle arcate dentarie e alla profatnia anteriore. Ibid.
Vol. XXIII. F. 1. p. 196—200. — 51) Göppert,
E., Bemerkungen zur Auffassung der Morphologie der
Rippen u. s. w. Morphologisches Jahrb. Bd. XXX .

U. 2. S. 244—249. — 52) G ruber. .1., Bemerkungen
über den Canalis caroticus mit Bezug auf practisch»'

Ohrenheilkunde. Monatsschr. f. Ohrenhlk. Jahrg. XXXI.
II. 1. S. 1—6. Mit 3 fig. — 53) Guldberg, G.,
Leber die morphologische und functionclle Asymmetrie
der (iliedmassen beim Menschen und bei den höheren
Vertebraten. Biol. Centralbl. Bd. XX. No. 22. S. 800
bis 813. — 54) Dajek, M.. Ueber die Bezichuiigen
zwischen Stirnhöhle und Siebbeinlabyrinth. Verliandl.

d. Gesellsch. deutscher Naturlorsehcr auf d. 68. Versig.
in Frankfurt a. M. 1896. Thl. LI. II. 2. S. 395 bis

396. — 55) Held, H., Zur Kenntniss der peripheren
Gchörleitung. Arch. f. Anat. u. Phvsiol. Anat. Abth.
II. 5 u. 6. S. 350-860. Mit 1 Tat — 56) Ueunig.
C, Ueber Polydaetylie. Sitzungsber. d. Gesellschaft f.

Naturkunde. Leipzig. S. 15—26. — 57) Holmes, (_'.

R., The sphenoidal cavity and its relation to the eye.

Arch. of ophthalmology. Vol. XXV. No. 4. — 58)
Hultkrantz, .1. W.. Das Ellenbogengelenk und seine

Mechanik. 8. Jena. 151 Ss. Mit 4 Taf. u. 21 Rolzschn.
— 59) Juergenson, .1-, Die Gräberschädcl der Dom-
ruinc zu Jurjew mit neuen Untersuchungen über den
Toms palatinus. Inaug.-Disscrt. 1896. 8. Dorpat.

(3 Fälle von Torus palatinus, der namentlich aus com-
pacter Knochensubstanz besteht.) — 60) Jullien, E.,

Petite note sur Ic pied prehensilc. Archivio di

psichiatria. Vol. XVIII. F. 1. p. 10—13. — 61)

Ten Kate, H., Sur quelques points d'osteologic eth-

nique imparfaitement connus. Rivista d. Museo de La
Plata. 1896. T. VII. p. 263. Avec 2 pl. - 62;

Königs teiu, L., Notizen zur Anatomie und Phvsio-

logic der Orbita. Beitr. f. Augeuheilk. 1896. 11. XXV.
S. 309—448. (Bericht f. 1896. S. 10.) — 63) Krause,
W.. Ueber das weibliche Sternum. Internat, Monats-

schrift f. Auai. u. Physiol. Bd. XIV. H. 1. S. 21

bis 26. — 64) Laue, W. A., Pressure changes in the

skeletori. Edinburgh medical journal. Vol. XLIII.

No. 501. Vol. I. No. 3. p. 245—251. — 65) Langlois.
P., Les capsules surn'naies. 8. Paris. — 66) Lcboucq,
IL, Reeherchcs sur lcs variations atiatomiqucs de la

premicre cöte chez Fliommc. 8. Gand. 1896. - 67)

Derselbe, Dasselbe. Arch. de biologie. T. XV. F. 1.

p. 125- 179. Avec une pl. — 68) Lc Double, Sou-

durc des apophyses clitioides du spheuoide et crete

sous-epineuse du scapulum dans l'espece humaine.

Bulletins de la societe d'anthropologie de Paris. 1896.

T. VII. p. 639. — 69) Lesshaft, P.. Die Bedeutung

des Luftdrucks für das Gelenk. Anat. Anz. Bd. XIII.

No. 16. S. 431—485. — 70) Maggi, L., Centres d'ossi-

tication et principales varietes morphologiques des in-

terpnri' t.nux chez Thomme. Archives italiennes de bio-

i v c i8»6. T. XXVI. F. 2. p. 301—307. - 71)

Derselbe, Les os bregmatiques chez les fossiles. Ibid.

T. XXVII. F. 3. p. 362—375. Avec une pl. - 72)

Derselbe, Centn di ossifieazione e principali varietä

morfologiche degli interparictali ncll" uomo. Rendironti

dcl R. Istituto Lombardo di scienze c lottere. 18%.

T. XXIX. p. 634-657. p. 716-736. Con 2 tav. -
73) Derselbe, Le ossa bregmatiche nci fossili. Ibid.
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Vol. XXX. F. 4. — 74) Derselbe, Note craniolo-

giche. Bollettiuo scicutilico. Auuo XIX. No. 2. p. 33
bis 37. — 75) Derselbe, Altri resultati di ricerche

morfologiche intorno ad ossa craniali, craniofacciali e

fontauclle dell' uomo e d'altri mammiferi. Ibid. Anno
XIX. No. 3. p. 87—96. Anno. XXX. F. 16. p. 15.

- 76} Derselbe, Resultats de recherches morpholo-
giques sur des os et des fontanelies du crime humain.
Archive* italiennes de biologie. T. XXVII. F. 2. p. 280
u 238. — 77) Derselbe, Postfrontale e cintura ossea

orbitale completa nei mammiferi. Bollettiuo scientilico.

Anno XIX. No. 2. p. 57-62. Xo. 3. p. 83-87. -
78) Derselbe, Postfrontali nei mammiferi. Milano.

Rendiconti dcl It. Istituto lombardo di scienze. Vol.

XXX. F. 9. p. 538—562. F. 10. p. 634—646. Con
tav. — 79) Derselbe. Intorno all' evoluzione dei post-

frontali. Ibid. Vol. XXX. F. 16. p. 1007—1013. —
> 80; Maltese, F., Anomalie dei denti e delle ar-

catc mascellari in erani di criminali. Archivio di psi-

ehiatria. 1896. Vol. XVII. F. 4. p. 364—373. —
81) Marina, G., Sülle curvature della colonna verte-

brale: contributo di studi di anatomia normale c pa-

tok.gica. 8. Livorno. 85 pp. — 82) Michel, A., Sur
le nueanisme du soulevement du Corps sur la pointc

du pied. Compt. rend. de la soeiete de biologie.

Xo. 17. p. 478—480. — 83) Mihälkovics, G. von,
L'eber die anatomischen Verhältnisse der Nasenhöhlen
und der Nebenhöhlen der Nase bei den höher organi-

sirten Wirbelthieren. Pester medicinisch-chirurgische

Presse. 1896. Jahrg. XXXII. No. 41. S. 971. — 84)
Murray, .1. A., The vcrtcbral column of certain pri-

mitive Urodela. Spclcrpes, IMethodon, Dcsmognathus.
Anat. Anzeiger. Bd. XIII. No. 24. p. 661—664- With
3 ligs. — 85) Derselbe, A easc of deliciency of ribs.

Transactions of the clinic. societv. London. 1JS96. Vol.

XXIX. No. 252. — 86) Osborn, H. L., Studies in

in the Clements of the anatomy of the lower vertebrates.

I*. II. The tailed Amphibian. American monthly mi-
croscopical .lournal. Vol. XVIII. No. 1. p. 10—25. —
87} Perriu, A., Constitution du carpe des Anoures.
Reponse au Dr. C. Emery de Bologne. Bullclin seienti-

lique de la France et de la Belgique. T. XXX. F. 1

et 2. p. 101— 104. — 88) Derselbe, Recherches re-

latives ä l'homologie des os de l'epaule chez les Ba-
traciens et les Sauriens. Compt. rend. de Paris. T. CXXV.
Xo. 1. p. 46—48. — 88a) Derselbe, Dasselbe. Revue
scientific. 4. T. VIII. No. 3. p. 84.-89) Pfitzucr, G.,

Hin Fall von Verdoppelung des Zeigefingers. Schwalbe's
morphologische Arbeiten. Bd. VII. Urft 2. S. 459—472.

Mit 1 Taf. — 90) Derselbe, Ein Beitrag zur Kenntniss
der secundären Geschlechtsuuterschiede beim Menschen.
F.btndas. S. 473-514. Mit 4 Fig. — 91) Posth, M.,

I.c sacrum. Description, devcloppement, anomalies, arti-

culations. 8. Paris 1898. Avec 177 lig. — 92'

Regnault, F., Forme excavee de la fo.v-e temporal''

Bulletins de la soeiete anatomique. 1896. Antu e I.XXI.

T. X. No. 19. p. 717-719. Avec 2 fig. — 93) Der-
selbe. Mecanisme de la formation des sillons ossetn

pour le passage des tendons. Ibid. T. II. No. 6.

p. 231—234. Avec 2 fig — 94) Derselbe. Des Va-

riation! morphologiques des apophyses epineuses dans
lea deviations vertebrales. Ibid. No. 5. p. 181— 1>S4.

Avec 3 fig. — 95) Derselbe, Variations des empreintes
intra-eräniennes. Ibid. No. 6. p. 234—235. — 96)
Heid, K. .1., Sesamoid Boues. Nature. Vol. LV.
Xo. 419. p. 225. (Aufnahme mit Röntgenstrahlen.) —
97) Reis, 0. M., Das Skelett der Pleuraranthidcn und
ihre systematischen Beziehungen. Abhandlungen der

Senkenbergischen naturforschenden Gesellschaft. Bd. XX.
Heft 1. S. (55) 57-157. Mit 1 Taf. - 98) Reynolds,

II., The vertebrate skeleton. Cambridge Universal,
press. S. XVI. a. 559 pp. With figs. — 99) Der-
selbe, Dasselbe. 8. London. — 100) Riedinger, I.,

La mcccanica della volta del piede quäle tondainento
della teoria della deformita del piede. Archivio di

ortopedia. Anno XIV. F. 5. p. 305—311. Con (ig.

—

101) Riplev, \V. Z., The form of the head as infhien-

ced bv gröwth. Science. 1896. Vol. III. No. 77.

p. 883"— 889. — 102) Robineau, M., Ussification des

ligatnents coracoclaviculaires. Bulletins de la soeiete

anatomique de Paris. No. 5. p. 186.— 103) Roden-
berg. K . L'eber eine primitive Form der Wirbelsäule
de* Menschen. Verhandlungen der anatomischen Ge-

sellschaft auf der 11. Versammlung in Gent. Anat.

Anzeiger. Bd. XIII. S. 123—130. (Discussion: K. v.

Bardeleben, Rosenberg. Lcboucq. Waldeycr, Roscnberg.)
— 104) Rossi, U., Intorno a due casi di proecsso so-

pracondiloideo intorno del femorc umano. Lo Speri-

mentalc. - 1896. Vol. LDL p. 213. — 105) Ruotte,
Remarques sur le ligament peroneo-astragalien anterieur.

Archives provinciales de Chirurgie. No. 1. p. 40—44.

Avec 3 fig. — 106) Sabatier, A., Morphologie du
sternum et des clavicules. Lumpt, rend. T. CXXIV.
No. 15. p. 805—HOS. — 107) Salzer, IL, Zwei Fülle

von dreigliedrigem Daumen. Anat. Anzeiger. Bd. XIV.

No. 5. S. 124—131. Mit 2 Fig. — 108) San ga Iii,

Osscrvazioni intorno alla nota di G. Troja: Sopra una
notevole cresta della dialisi del femore. Rendiconti del

R. Istituto lombardo di scienze. Vol XXX. F. 10.

p. 653—954. — 109) Selic, .1., Passive Bewegungs-
organe der Wirbcltbierc. Progr. des Staats-Obergymn.

Mährisch Trübau. 1896. S. 3-17. — 110) Servas, L.
Contribution a lYtude des e 'tes cervicalcs chez I'homme.

These. 4. Lyon. 1896. 67 pp. - 111) Sieben rock. F.,

Das Kopfskelett der Schildkröten. Anzeiger der k. Aka-
demie der Wissenschaften in Wien. No. XVII. S. 167

bis 170. — 112) Derselbe. Dasselbe. 8. Wien. Mit

6 Taf. <— 113) Sörensen, W., Some remarks on Dr.

Thilo's memoir on „die Umbildungen an den Glied-

massen der Fische*. Morphologisches Jahrbuch. Bd. XXV.
Heft 2. S. 170—189. With 6 figs. — 1 14) Springer, M.,

Ueber die Stirnnaht und den Stirnfontanellknochen beim
Menschen. 44 Ss. Mit 1 Taf. Inaug.-Diss. Königsb. —
115) Staurcnghi, C, Üsse sopranummerarie nei eranio

del anser omologbe alle osse interparietali dei mammi-
feri. Rendiconti della societ.i medico-chirurgica di Pavia.

1896. — 116) Derselbe, Nuove osservazioni di cra-

niologia dell' uomo e dei mammiferi. 8. Milano. 1896.

4 pp. (Bericht f. 1896. S. 11. No. 107.) — 117) Der-
selbe. Ccntri ostcogenici del postfenoide del bove non

ancora descritti. Rendiconti della societä medico-chi-

rurgicna di Pavia. Gazzetta medica lombarda. Anno LYI.

No. 25. p. 253. — 118) Derselbe, Ricerche intorno

all' ossifieazione della squama del occipitale umano,
a proposito di un escmplarc di os Incac tripertitum.

Rendiconti della societä medico-chirurgica di Pavia.

Ibid. p. 253. — 119) Stieda. L., Ueber das Vorkommen
der Stirnnaht und der Stinifontanellknoehen beim
Menschen. Verhandlungen des internation. inedieinisrh.

Congresses in Moskau am 19.—26. August. Anatom.
Anzeiger. Bd. XIV. No. 8. S. 226—227. — 120) Der-
selbe, L'eber die Homologie der Brust- und Beckeu-

gliedmassen des Menschen und der Wirbelthiere. Anat.

Hefte. Bd. VIII. Heft 25. S. 591— 704. Mit 1 Taf.

—

121) Derselbe, Ueber die Homologie der Brust- und
Beckengliedmasscn. Anat. Anzeiger. Bd. XIV. No. 8.

S. 227—228. — 122) Derselbe, Vorkommen der Stirn-

naht beim Menschen. Ebcndas. No. 8. S. 26—27. —
123) Struthers, J., On separate acromian proeess

with appendix on subcoraeoid dislocation of the hume-
rus. Transactions of the medical and chirurgical so-

cietv of Edinburgh. 1896. Vol. XV. Appcnd. 1. p. 1

bis 52. With 1 pl. — 124) Symington, J., On the

topographieal anatomy of the pancreas, with remarks

on the arrangement of Its duets. Transactions of the

Roval Irish aeademv of medicine. 1896. Vol. XIII.

p. 434—439. With'one pl. Vol. XIV. p. 886—416.
(Bericht f. 1896. S. 21. No. 132). — 125) Derselbe.
Un the homologv of the dumbbell-shoped bone in the

Ornithorhynehus. Ibid. Vol. XIV. p. 886-399. -

Digitized by Google



8 Krause, Desci

12«'.) Derselbe, Notes on the dissection of a casc of

knock-knee. Ibid. Vol. XIV. p. 408—4 IG. With oue

pl. (Rachitis oder Tuberoulose beider Kniegelenke in

Säbclbeinen eines 17jährigen Madchens.) — 1 27) Tc-
deschi, E., Studi sulla simnietria del cranio. Atti

della societa Romana di antropologia. Vol. IV. F. 2

bis 3. p. 245—279. — 128) Ten c bin i, L., Contribu-

zione allo studio del foro pterigo-spiuoso C'ivinini, spe-

cialmeuto rispetto ad alcune phi frequenti particolaritn

craniehe concotnitauti. Archivio per l'antropologia 6

l'etnologia. Vol. XXVII. F. 1. p. 43—76. Con tig.

— 129) Derselbe, Dasselbe. Archivio di psichiatria.

Vol. XVIII. F. 5-6. p. 600- 610. - 130) Thilc-
nius, G., Accessorische und echte Skelettstücke. Anat.

Ana. Bd. XIII. No. 18. S. 488-490. — 131) Tö-
rök, A. von, Ueber die Persistenz der embryonalen

Augeunasenl'urche und über eiueu knöchernen Bogen

am Eingänge der rechten Augenhöhle, sowie üb. ander-

weitige Abnormitäten bei einem männlichen Schädel.

Internat. Monatsschr. f. Anat. u. Phvsiolog. Bd XIII.

Uft. II. S. 369—401. (Bericht f. 'lS96. S. 12.) —
132 T - I

;

' '
•

1 I
"

i 'iiusii:-.u.:.;u
,

in ii d. Pol) -

und Syudartylie d< r Säugethiere. Sitzungsber. der Ge-

sellschaft der naturforsch. Freunde in Berlin. No. V.

S. 64—68. — 138) Derselbe, Ueber experimentell er-

zeugte dreisehwänzige Eidechsen und Doppelgliedmassen

von Molchen. Zoolog. Auz. Bd. XX. No. 541. S. 356
bis 361. Mit Fig. — 134) Derselbe, l'eber Opera-

tionsmethoden, welche sicher Hyperdaetylie erzeugen,

mit Bemerkungen über Hvpcrdietvlie und llvperpedie.

Ebenda«. Nu. 541. S, 362-365*. Mit Fig. - 135)

Trautmaun, Chirurgische Anatomie des Schlülen-

beincs, insbesondere für Radicaloperatioueu. Berlin.

1898. Mit 2 Taf. u. 72 Stereoscopen. — 136) Trcd-
gold, A. F., Variations of rib-- iti pritnates, with spe-

cial reierence to numbei Ol sterual ribs in man.
•lourn. of anat. Vol. XXXI. I'. II. p. 288 — 302.

With 3 tigs. — l.*>7 Trc 1

i !. Les articulations de la

tetc avec la culonne vci icbralc. Ktude sur quelques

poiuts de ccx articulations. Journal de l'anatomie.

T. XXXIII. p. 105-128. - 138) Valenti, G., Va-

rictä delle ossa nasali in uu negro del Sudan. Moni-

tore zoologieo italiano. Anno VIII. No. 9. p. 191

bis 194. Con lig. — 139) Derselbe. Processus sus-

coudyloi'dicn de rhumerus ehez deux criminels et cht/

une folle. Archives italiennes de biologie. T. XXVI.
F. 4. p. 489. (Referat v. Fusari.) — 140) Verga,
A., Delle alterazioni delle ossa parietali del cranio

umatiü e specialmente della loro atrotia parzialc. Ren-
diconti d. Istit. Lomb. di scieuze. 1896. Vol. XXIX.
p. 344—350. — 141) Virehow. R., Colossale Fora-

mina parictalia an menschlichen Schädeln. Zcitschr. f.

Ethnol. 1896. Jahrg. XXV11I. H. 6. S. (593—599).
Mit 3 Fig. — 142) YValdcyer. W., Bemerkungen z.

Anatomie des knöchernen Beekens. Verhandl. d. dtsch.

Naturforschergesellseh. auf d. 66. Versamml. in Frankf.

a. Main. 1896. Th. II. B. 2. S. 490-493. — 143)

Werner. II., Die Dicke der menschlichen Gelenk knorpel.

Inaug.-Diss. 8. Berlin. 74 Ss. Mit 3 Taf. — 144)

Derselbe, Polydactylie beim Schwein. Sitzungs-Ber.

der Gescllsch. naturforsch. Freunde in Berlin. No. 4.

S. 47—48. — 145) Wietersheim, It., Elements of

the eomparative anatomy of vertebrates. Adapted from

the 3d German ed. bv W. R. Parker. London. 8.

2. cd. 504 pp. With 888HCS. - 146) Wilmart, L,
Coniribution a l'etude du mecanisme du pied. La eli-

nique. No. 22. 3 pp. Avec 3 (ig. — 147) Der-
selbe, De l'incidence des grands canaiu nourrieiers a

la surfaee des os longa et des os courts des membres
del'adulte. Clinique. 1896. Pi.aoüt. — 148) Wilson, G.,

Ou the so called abnormal form of the jaw. Western
dental journ. 1896. Vol. X. p. 321. — 149) Wood-
ward, A. S., A contributiou to the osteologjr of the

mesozoic amioid fishes Caturus and Osteoraohis. Ann.
of natural history. Vol. XIX. p. 379-387. With.

ptive Anatomie.

2 pls. — 150) Yardiu, A., De l'homologie des «.s d u
eränc. 8. Paris. 193 pp. Avec 33 iigures. — 151 J>

Zander, Bericht f. 1896. S. 32, rechterhand. Z. 3 von
oben 1. Area st. Alisa. — 152) Zoja, G., Sopra l'asiin.—

metria della mandibola. Archivio per l'antropologia <ir

l'etnologia. Vol. XXVII. F. 1. p. 77-87. - 15»)
Derselbe, Ossa pteriche. Bullettiuo scientifico. p.

bis 38. Con tav. — 154) Derselbe, Sopra alcune?
singularitä del cranio di una donna di 94 anni. Gas—
zetta medica lombardn. Anno LVI. No. 21. p. 212.

155) Derselbe, Sopra una notevole cresta delIn
diafisi del femore. Rcndiconti del R. lstituto Lom-
bardo di seienze. Vol. XXX. F. 10. p. 647-653.
Con flg.

Schädel und Schädelknochen. — P. Bartels-

(4) veröffentlichte eine sehr werthvollc Arbeit über die

Differenzen des männlichen und weiblichen Schä-
dels bei verschiedenen Menschenrassen. Es ist ein oft

beklagter Mangel, dass es an einem durchgreifenden

Unterscheidungsmerkmal zwischeu beiden durchaus noch

fehlt. Leider ist es unter Benutzung von 1090 Schä-

deln nicht geluugen, ein solches aufzufinden: eine

sichere Diagnose des Geschlechtes irgend eines Schädels

aus dem letzteren selbst ist zur Zeit nicht möglich, .

(was Ref. nach Untersuchung von 200 australischen

Schädetn ebenfalls bestätigen kann) und wird, wie B.

befürchtet, niemals möglich sein, weil ein durchgreifen-

der Unterschied wahrscheinlich überhaupt nicht existirt.

Wenn es freilich für den geübten Beobachter thunlich

ist, aus dem allgemeinen Eindruck eines Schädels

(gröbere oder zartere Formen, Grösse, Gebiss, Ausbil-

dung der Muskelausätze, Vorhandensein bezw. Fehlen

einer grösseren oder geringeren Anzahl der bei weib-

lichen Schädeln häufigen Bildungen) das Geschlecht

mit ziemlicher Sicherheit zu bestimmen, mit einer Sicher-

heit, die bei einzelnen Schädeln fast stets mit der

Wahrheit zusammenfallen mag, so bleiben doch einer-

seits immer noch Fälle, wo selbst der geübteste Beob-

achter zweifelhaft bleibt. Andererseits sind Irrthümcr

unvermeidlich, uud zwar ist dabei das Schlimme, dass

eine Schätzung der Zahl dieser Irrthümcr unmöglich

wird, da der Fehler ein persönlicher ist, der je nach

der Uebuug des Beobachters, sowie nach der Vorliebe,

die er für das eine oder andere Merkmal hat, zu wechseln

pflegt. Alle etwa anzuerkennenden Unterschiede er-

weisen sich als Charactere des männlichen beziehungs-

weise weiblichen Durchschnittes uud zeigen eine grössere

oder gerin gere Anzahl von Ausnahmen. Das bis

jetzt in der Welt vorhandene Material an genau be-

stimmten Schädeln Ist zu gering. Es bleibt also zweifel-

haft, ob eine numerische Verschiedenheit des Durch-

schnittes einen Geschlechtscharacter bedeutet, oder nur

vortäuscht, da der bisherigen Statistik als auf zu ge-

ringem Material beruhend kein absoluter Werth beizu-

messen ist. Es kann wohl sein, dass es sich wirklich

um eine bei einem Geschlecht häufigere Eigenschaft

handelt, aber es ist auch der Fall denkbar, dass eine

an sich seltenere Eigenschaft sich unter den unter-

suchten Schädeln zulällig bei einem Geschlecht häufiger

fand, als beim anderen, während vielleicht bei weiteren

Untersuchungen das Resultat in das Gegenthcil um-

schlagen würde. Zu bemerken ist noch, dass eine
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Verschiedenheit der Gesch lech tsdifferenzen

jiach Kassen uicht zu erkennen ist. Bekanntlich

wird allgemeiu angenommen, das* bei den sogenannten,

wilden Völkern die Differenzen zwischen beiden Ge-

sihlc btern weniger ausgeprägt sind, als bei Cultur-

völkern. Eine recht allgemeine Uebereinstimmung der

Resultate herrscht über die folgenden Punkte. Der

männliche Schädel ist im Allgemeinen grösser als der

«eibliche. Ks tindet sich beim Hanne eine absolut und

relativ mächtigere Knochenentwickelung (absolutes und

specilisches Gewicht), die wohl hauptsächlich auf Rech-

nung der Musketfortsätze (Processus mastoidei und

styloidci, auch Protuberantia occipitalis externa), der

ziemlich häutigen sagittalen Erhebung, des mächtiger

entwickelten Kauapparates, auch wohl einer grösseren

Dicke der Knochen selbst zu setzen ist: ferner absolut

grösserer, relativ geringerer Schädelinnenraum und

vbädclumfaug, vielleicht einer bedeutenderen Grösse

des Gehirns entsprechend: ein absolut und relativ

gröfwrc» Hiuterhauptslocb, vielleicht eiuer bedeuten-

deren Grösse des Rückenmarkes entsprechend, ein ab-

solut und relativ grösseres Gesicht. Die Durchmesser

des Schädels sind nur absolut beim Manne grösser; die

ludices scheinen sich wechselnd zu verhalten. Aber

alle die bisher aufgeführten Differenzen beruhen schliess-

lich uur auf der bedeutenderen Körpergrösse des Mannes,

doch giebt es noch Unterschiede, die sich nicht auf

diese beträchtlichere Grösse zurückführen lassen. Das

stärkere Gebiss des Mannes, wie es sich in dem absolut

und relativ grösseren L'nterkiefergewicht. dem fester ge-

fügten Kiclergelenk (Fossa tympauicostylomastoidea,

Processus retroglenoideus) und dem steileren l'nter-

kk'ferwinkel zeigt, ferner der beim Maune mehr abge-

rundete, beim Weibe mehr zugespitzte Zahnbogen —
vielleicht nur ein Ausdruck der grösseren Mächtigkeit

und deshalb bedeutenderen Wölbung der Kiefer beim

Manne. Sodann die starke Ausbildung der GlabcMa

und der Arcus superciliarcs beim Manne, vielleicht eine

Folge der stärkeren Ausbildung des männlichen Re-

spirationstractus, mit dem die Stirnhöhleu zusammen-

.hängen sollen, sowie das Ueberwiegcn des Sagittaltheilcs

des Schädelgewölbes über die Basis beim Weibe, com-

peusirt durch eine geringere Breitenentwickelung. Bei

einer Reihe von Merkmalen konnte eine sichere Ent-

scheidung in einem oder dem anderen Sinne nicht ge-

troffen werden, da sich entweder widersprechende Re-

sultate bei verschiedenen Völkern oder sonstige Diffe-

renzen ergaben. Einfache Höcker am Kinn des Weibes,

Neigung zur alveolären Prognathie (Vi rc ho w), absolut

und relativ grössere obere mediale Schneidezähne, ab-

v..lut und relativ schmalere Nase. Breite der Naseu-

wurzel (Interorbitalbreite), absolut grössere Augenhöhlen,

"rthometopie, stärkere Eutwickelung der Stirn- und

Scbeitelhöcker, geringere Entfernung der Foramina ovalia

von einander, die ein Maass für den Mittelschädel ab-

k[«-beu soll, relativ grösserer Querumfang des Schädels,

allgemeine Prognathie sind solche für die Diagnose des

wt-iblichen Schädels in Betracht kommende, aber zweifel-

hafte Punkte. Endlich haben sich die Fossa tympanico-

stylomastoidcn vouThiem (1888), die schrägere Form

des Aditus orbitae (Schaafhausen, 1S80), die Grösse

des Proe. marginalis oss. zygoraatici (l'auichi, 1892;,

die grössere Länge des Proc. mastoideus nach Broca
(Havelock Ellis, 1894) sämmtlich als unbrauchbar

erwiesen.

Bartels beschreibt noch eine Zahl häutig vor-

kommender Variet äte n des Schädels in der Gegend

hinter dem Meatus auditorius externus: es sind die er-

wähnte Fossa tympanicostylomastoidea. das Tuberculum

tympanicum von Thiem (Crista tympauica, Bartels),

Crista stylomastoidea, Crista stylotympanica, Punctum

reuniens und die Crista communicans, worüber das

Original zu vergleichen ist

Ganz im Gegensatz zu dem obigen negativen

Resultat, steht eine Untersuchung von Pfitzner (90),

der wenigstens im Unter-Elsass den weiblichen

Schädel etwas mehr breitgesichtig tindet als

den männlichen, worauf übrigens schon Virchow

(1891) aufmerksam gemacht hatte. P. thcilt nämlich

anthropologische Untersuchungen an 1096 Männern und

867 Weibern aus dem Unter-Elsass mit, über die Farbe

der Kopfhaare, der. Iris, der Körperlänge, wobei sich

ergab, dass die letztere au der Leiche 0 — 3 cm, ge-

wöhnlich genau 2 cm grösser war, als die des Lebenden

im Stchcu. Ferner wurden bei Männern und Frauen

der Längenbreitenindex, der Breitenhöhenindex und der

Gesichtsindex nach Virchow, nämlich das Vcrhältniss

zwischen Gesichtslänge incl. des Unterkiefers und Joch-

breite bei Horizontalstellung, verglichen. Unerwarteter

Weise zeigte sich, dass zwar die Mittel der Kopfiudiccs

nur sehr wenig differirten, dass aber der weibliche

Schädel im Unter-Elsass uach infantiler Art breit-

gesichtiger ist. Der Index betrug bei 889 Männern im

Alter über 20 .lahre = 90,5, bei 716 Weibern im

Mittel = 86,9, also um 3,6 pCt. weniger. Selbst-

verständlich kann diese weibliche Chamaeprosopie aber

nicht benutzt werden, um jeden einzelnen Schädel da-

nach zu diagnosticiren.

Varietäten der Schädelkuochen. Von dem

Processus paratnastoideus oss. occipitalis, der

nichts weiter ist als ein vergrösserter Processus jugu-

laris (und jedenfalls richtiger als Processus para-

condy loideus bezeichnet würde), kennt Dorsey(33)

nur zwei Fälle, obgleich er jedenfalls in einigen Pro-

centen vorkommt (Ref.) und fügt einen dritten hinzu,

in welchem er nur rechterscits vorhanden, 23 mm lang

und an seiner Basis 17 mm dick war. Der rechte Pro-

cessus trausversus des Atlas ist in einen vorderen und

hinteren Höcker getheilt und der Dens des Epistrophcus

articulirt seitlich mit eiuer Gelenkfläche au der vorderen

unteren Fläche der rechten Pars lateralis oss. occipi-

talis. Der Schädel stammte von einer Mumie aus einem

Felsengrabe bei Huaracondo nahe Cuzco in Peru und

gehörte dem Incazweige des grossen Kechua-Stammes

an; diese Mumien scheineu häufige Schädelvarietäten

darzubieten. .

Stieda (122) bestätigt die Angabe von Springer

(114), dass die Sutura frontalis beim Menschen iu

etwa 8,6 pCt. vorkommt. Die Margines parietales des

Stirnbeines stossen iu der Sutura eoronalis nicht immer
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regelmässig mit den Scheitelbeinen zusammen, sondern

die rechte Hälfte des Stirnbeines kann, ausnahmsweise

übergreifend, mit dem linken Scheitelbein eine Strecke

weit sich vereinigen und umgekehrt die linke Hälfte

mit dem rechten Os parietale. Dies erklärt sich aus

Schaltknochcu im Bereich der grossen Fontanelle, die

sich in verschiedener Weise mit den N'achbarknuchen

verbinden.

Giuffrida-Ruggeri (48) fand die Ürbitae

asymmetrisch, sowohl bei Geisteskranken, wie bei Ver-

brechern; von ersteren wurden 431 männliche und 477

weibliche Schädel, von letzteren 30 untersucht. Es

fanden sich Asymmetrien bei 36 pCt. der männlichen

und 32 pCt. der weiblichen Schädel. Bei ihnen, wie

bei den Verbrechern war die linke Augenhöhle
höher als die rechte, selten war es umgekehrt, und

auch die transversalen Durchmesser sind selten asymme-

trisch. Jedenfalls ist die Asymmetrie nicht als ein dc-

generatives Zeichen zu betrachten. Die Höhendiffe-

renzen betrugen 1— 4 mm; es ist keine Horizontalcbenc

angegeben und wahrscheinlich wohl die französische

Messungsmethode benutzt.

Fusari (46) beobachtete den bei Säugethieren als

Üs lacrimale posterius häufigen Knochen, der eine

hintere Abtheilung der Lamina papyracca oss. eth-

moidalis bildet, beim Menschen aber selten ist, an "250

Schädeln 12 mal, 4 mal beiderseits. 4 mal rechterseits,

4 mal linkerseits, also in 3,2 pCt. (F. rechnet anders

und giebt 4,S pCt. an. Ref.). Viel häufiger aber, näm-

lich in ll,SpCt. traten Fortsätze benachbarter Knochen

an die Stelle eines selbständigen Knochens, so dass

letzterer, der wie die Lamina papyracea als Deckknochen

aus einer membranösen Anlage nach Graf Spee (Bericht

f. 189f>. S. 1. Xo. 4). also nicht aus der knorpligeu

Nasenkapsel entsteht, durch Verwachsung mit jenen

benachbarten Knochen die Form solcher Fortsätze an-

genommen zu haben scheint. Der Processus orbitalis

oss. palatini kann sich bis zur Pars orbitalis oss. fron-

talis nach oben fortsetzen, oder es wächst von letzterer

ein Fortsatz .nach unten zum Os palatinum hin aus.

Oder beide genannten Theilc schicken einander Fort-

sätze entgegen, oder es geht ein Processus endo-

orbitarius posterior vomCorpus maxillae zur Pars

orbitalis des Stirnbeines. Umgekehrt drängt ein Fort-

satz der letzteren den Processus orbitalis oss. palatini

zurück und verbindet sich mit dem Corpus maxillae.

Wiederum können von beiden Knochen kürzere Fort-

sätze einander entgegenragen, um sich in der Mitte des

hinteren Randes der Lamina papyracea zu vereinigen,

dies kam nur zweimal vor. Von der ganzen sagittalen

Länge der medialen Wand der Orbita, die 38—49, im

Mittel 42,7 mm. an 25 Schädeln betrug, fielen auf das

Oa lacrimale posterius 1—7, im Mittel 3,7 mm.

.lucrgenson (59) thcilt über den Torus pala-

tinus mit, dass er sich an Schädeln aus der Dorpater

Domruine fand, die aus der Zeit zwischen 1400— 1550

u. Chr. stimmen und zumeist Deutscheu angehört

haben müssen. Der Torus palatinus hat an lfipCt.

jener 37 Schädel die Form eines spindelförmigen me-

dianen Längswulstes, in 32 pCt. die Gestalt localer

Verdickungen der Sutura palatina mediana, die nament-
lich an deren Krcuzungsstelle mit der Sutura palatina
transversa gelegen sind. In Summa kam der Torus
palatinus in 48,C pCt. zur Beobachtung, während
Stieda (1891) an 504 ostpreussischen und 195 fran-

zösischen Schädeln nur 35,5 pCt. gefunden hatte. Auf
i}uerdurchschnitten sah J., dass an der Verdickung nur
der untere Theil der Ränder der Sutura palatina me-
diana betheiligt ist und dass sowohl die spongiöse, ata

besonders die compacte Knochensubstanz Antheil ge-

nommen hatten.

Was die vergleichende Anatomie des Schadeis an-

langt, so hält Symington (125) an seiner früheren

Meinung fest, dass der merkwürdige hantelförtnigo

Knochen im Skelct von Ornithorhynchus nicht ein

Vom er anterior, sondern dem medialen Theil der

beiden Ossa incisiva homolog sei.

Ucber das Stcrnum liegen zwei Arbeiten vor.

W. Krause (CS) findet das Verhältniss der Länge des

Manubrium des Brustbeines zum Corpus des letzteren

beim Manne im Durchschnitt = 45,4, beim Weibe —
55,8 : 100. Vielleicht kommen Kassendifferenzen in

Frage, jedenfalls ist das Manubrium relativ um so

kürzer, je grösser die absolute Körperlänge bei Frauen

sich herausstellt.

Birmingham (14, 15) untersuchte 54 Brustbeine

auf ihre Asymmetrien. In 59 pCt. verlief eine Längs-

curvc über den ganzen Knochen, die am unteren

Knde des Processus xiphoideus am deutlichsten war.

Sie war in 36 Fällen nach der rechten Seite, in 22 Eälleu

nach der linken hin convex. Merkwürdigerweise ent-

sprachen also SOpCt. der Rechtshändigkeit, 37 pCt.

der Linkshändigkeit und nur 13 pCt. waren symmetrisch.

Die Asymmetrie zeigte sich in Verminderung der verti-

calen Höhe des Manubrium an einer Seite, in Ver-

minderung der Distanz zwischen erstem und zweitem

Rippenknorpel und vielleicht in schräger Richtung der

Symphyse zwischen Corpus sterni und Processus

xiphoideus. Die Längsaxe des ganzen Steinum ist leicht

convex nach der angestrengten Körperhälfte hin, was

sich am deutlichsten am unteren Ende des genannten

Processus zeigt. Unter 46 Fällen war die Curve 27 mal

vorhanden, davon 15 mal nach rechts. 12 mal nach links

convex. Die Ursache der Rechtshändigkeit sucht B. im

Gehirn und P urser (14) schreibt sie dem mehr geraden

Verlauf der A. carotis sinistra zu. Auch ist die Sym-

physe zwischen Corpus sterni und Processus xiphoideus

in der Mehrzahl der Fälle etwas schief gerichtet, rechter-

seits nach unten hin absinkend.

Was die Gelenke anlangt, so stellte Werner

(143) an 4 männlichen Leichen unter Leitung von

Hans Virchow ausgedehnte Messungen über die

Dicke der Knorpel an fast allen Gelenken des

menschlichen Körpers an. Sägeschnitte wurden ver-

mieden und die Knorpcldicke durch einen senkrechten

Messerschnitt ausgemittelt, von welchem aus der (le-

lenkknorpel auf eine hinlängliche Entfernung abgetragen

wurde. Die Details können hier nicht wiedergegeben

werden; als allgemeines Resultat ergab sich, dass die

miteinander verglichenen Maassc derselben Schnittfläche
f
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bei allen untersuchten Leichen in gleicher Weise be-

stimmte und annähernd constante Proportionen auf-

wiesen, die der Schnittfigur ein charaeteristisebes Bild

verliehen.

Fischer (42) erklärt die Ovoid- und Sattel-

gc lenke für solche mit zwei liraden der Freiheit, aber

die Drehung um die zu den beiden anderen nahezu in

einer Ebene gelegenen Axen senkrechte ist doch sehr

beschränkt. Daher kann Rotation nur mit relativ

grossem Kraftaufwand am Präparat und passiv auch

am Lebenden hervorgebracht werden.

In Betreff der einzelnen Gelenke ist zu erwähnen,

dass Trolard (137) eine spccielle, mit schönen Ab-

bildungen ausgestattete Schilderung der Kopfgclenke
des Mensehen giebt, mit Berücksichtigung der Be-

wegungen in denselben, die freilich für deutsche Leser

nicht viel Neues enthält. Am freien Ende des Processus

transversus atlantis fand P. eine nicht constante Bursa
synovialis; sie liegt zwischen jenem Ende und dem

hinteren Bauch des M. digastricus. Häutig aber kommt
es vor, dass der Schleimbeutel die Fascie berührt,

welche den Processus styloideus mit dem hinteren

Bauch des M. digastricus verbindet, oder der Processus

selbst, oder der M. longissimus capitis grenzen an den

Processus transversus atlantis, und die drehende Be-

wegung des letzteren findet an ihneu statt.

H. du Bois-Reymond(lfi)untersuchtc dasCarpo-

me tacarp a Ige 1 en k des Daumens mit Röntgen-
strahlen. Die Theorie zeigt, dass auf einer Sattcl-

flächc Sehleifbcwegungen um zwei auf einander senk-

rechte Axen nicht stattfinden künuen. dass es sieh

vielmehr um Rollbewegungen handeln muss (vergl. oben

Fischer). Unerwarteter Weise zeigten aber die Rönt-

genstrahlen nicht nur, dass die convexc Krümmung des

Metacarpalknochcns stärker ist. als die coneave des Os

multangulum majus. sondern auch, dass in Wahrheit

Schlcifbcwcgung und nur eine minimale Rollbewegung

bei der Adduction und Abduction stattfindet. Die

Drebungsaxc liegt ca. 15 mm von der (lelenkfläche ent-

fernt in der Basis des Os metacarpalc I und die Hälfte

des Gelenk kopfes des letzteren ragt dabei über den

Pfannenrand hinaus.

Bradford (17) erhebt von Neuem die alte Klage

über Deformationen des Fusses durch die Fuss-

bekleidung. Sic sind keineswegs auf moderne Zeiten

beschränkt, nur ist es jetzt für den Bildhauer schwer

geworden, sieh irgendwie die directe Anschauung eines

normalen Fusses zu verschaffen und schon dreijährige

Kinder zeigen beginnende laterale Abweichung der

grossen /.ehe, welche, wie Virchow vor Jahren nach-

gewiesen hat, durch die übliche Form nicht nur des

Schuhes, sondern auch des Strumpfes bedingt wird.

Debicrrc (30) hält die vielerörterte Erscheinung

der Polydactylie nicht für einen Atavismus, einen

Rückschlag auf Thicre mit 6— 7 Zehen, sondern für eine

Missbildung. Ebenso erklärte Tornier (132, 134) die

Hyperdactylie aus dem Eindringen einer Amnion-

faltc in die Säugergliedmassen : sie zeigt einen Wulst,

der so viel als möglich von der Gliedmasse zu re-

gmeriren strebt. T. konnte am Fuss eines Schweines

den Weg erkennen, den die Amnionfaltc genommen

hatte, um eine überzählige dritte Zehe zu erzeugen.

Man braucht also nicht mehr auf die bequeme, aber

nichtssagende Annahme einer Variation des Keimplasma

zu recurirren. Auch die Ursachen der Syndactylie
sucht T. in einer Einschnürung der Extremitätenaulagen

durch Amnionfalten; man sollte danach eigentlich er-

warten (Ref.), dass Polydactylie und Syndactylie bei

Anamnioten nicht vorkommen würden. — P fitzner (89)

dagegen beschrieb einen monströsen Daumen, ent-

standen durch Syndactylie des eigentlichen Daumens

mit der radialen Hälfte des Index, die ulnare Hälfte

des letzteren ist selbständig. Die letzte Phalanx des

Daumens ist unvollkommen zweigliedrig, der Daumen

also durch eine angedeutete »iuerthciluug der genannten

Phalanx dreigliedrig. Eine solche palingenctischc Er-

scheinung wird sich schwerlich als Hemmungsbildung

durch Amnionfalten erklären lassen (Ref.), wenigstens

sieht P. in seinem Falle eine Combination von Er-

scheinungen von Doppelbildung, Syndactylie und Ata-

vismus,

Duprc (34) hält das bekannte .Mitpen de In der

oberen Extremitäten des Menschen beim Gehen für

einen Atavismus, eine Erinnerung an das Gehen auf

allen vier Extremitäten.

Göppert (51) hat die Entwickelung der Rippen

bei einer grossen Reihe von Fischen untersucht und

gefunden, dass die unteren Rippen (PleuralbogenGötte's)

phylogenetisch älter sind als die oberen Rippen. Das

Fehlen der ersteren ist eine secundäre, durch die ge-

ringe Entwickelung der ventralen Musculatur hervorge-

rufene Erscheinung. Die Abgliederung der Rippen vom

ßasalstumpf wird bewirkt durch die Contraction der

Myomeren.

G. hält im Gegensatz zu Rabi s Auffassung au

der Einheit der Anlage der oberen Rippe und des dazu

gehörigen Basalstumpfes fest, so dass die obere Rippe

als ein später abgegliederter Auswuchs des primitiven

Basalstumpfes aufzufassen ist.

Zähne.*)

1) Abbott, F., Development of teeth and the

effects of irritation upon them. Transaetions of the

American dental association. Vol. XXXV. p. 250—273.
— 2) Adloff, P., Zur Entwicklungsgeschichte des

Nagethiergebisses. Zoolog. Anz. Bd. XX. No. 540.

S. 324 885. Mit Fig. — 3) Andrews, R. R„ Deve-
lopment of dental enamel. Internat, dental journal.

April. 20 pp. With 2 tigs. — 4) Antonini, A.,

Anomal ia dentaria in una somara. Molare sopranume-
rario ed inclusione di duc altri denti nci masccllari

superiori. II uuovo Ercolani. Anno IL No. 12. p. f>.

Con tav. — 5) Asay, I. H., Congenital delieiency of

enamel. 1896. Pacific stotnach. gazette. Vol. IV.

p. 368—371. — G) Ballantyne, I. \\\. Dientes con-

genitos. Gacetta medica catalona. 18;«">. Ano XIX.

p. 685, 724. (Bericht f. 18%. S. 12.) — 7) Batu-
jeff, N.. Carabelli's Höckerehen und andere unbestän-

dige Höcker der oberen Mahlzähne bei dein Menschen
und den Affen. Bull, de Pacademie imperiale des sci-

*) Die nachstehenden Referate] sind von Prof.

Waldeyer erstattet.
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euccs de St. IV-tefebourg. 1S96. T. V. No. 1. p. 93
bis 109. Mit II Figg. — 8) Baur, G., Das Gebias Von
Sphcnodon (Hatteria) und einige Bemerkungen über
Prof. R. Burckhardt's Arbeit über das Gebiss der

Sauropsiden. Anat. Anz. Bd. XI. 1896. S. 436. —
9) Bocdcekcr, C. F. W., Die Anatomie und Patho-

logie der Zähne. Wien. 1896. — 10) Bouloi, Ec-

topie uasopalatiue de la premure molaire superieure

droitc. Arch. internat. de laryngologic. 1896. T. IX.

p. 96. — 11) Busch, Fr., Ueber Verschmelzung und
Verwachsung der Zähne des Milchgebisses uud des blei-

benden Gebisses. Deutsche Mouatsschr. f. Zahnheilkde.

15. Jahrg. 11. Heft. — 12) Collineau, Vice d'evo-

lution rare de la dent de sagesse. Revue i . usuelle de

Pecole d'anthropologie de Paris. 1896. Annee VI.

No. 9—10. p. 332-333. Avec 1 lig. — 13) Con-
stant, T. E., The mechanical factor in the eruption

of the teeth, hitherto unrecoguized. Journ. of the Bri-

tish dentist association. 1896. Vol. XVII. p. 723—734.
— 14) Cope, E. D., Ameghino on the evolution of

mammalian teeth. American Naturalist. Vol. XXX.
p. 937—941. — 15) Coulliaux, L., Anatomie, Phy-
siologie und Pathologie der Zahnpulpa des Menschen.
Ucbersctzt von Peretz. Correspondenzblatt f. Zahn-
ärzte. Band XXVI. Hft. 1. S. 23—37. Mit 3 Figg.

S. 135-148. Hft. 4. S. 306-313. Mit Fig. (Bericht

für 1896. S. 12.) — 16) Deacon, A. R., Childrens

teeth. Wclch's Monthly. Vol. I. 1S96-97. p. 130.
— 17) Dubois, E., Pithecanthropus erectus, eine Stamm-
form des Menschen. Anat. Anz. 1896. (Mittheilungen

über die betreffenden Zähne. Vergl. hierüber den Be-

richt W. Krause's unter Abschnitt: Rasscnauatomie f.

1895 und 1896.) — 18) Etemod, A., Essai de theorie

de derivation de la dentitiou humainc d'un type bieus-

pidicu unique. Odontologie. 1896. T. III. p. 509
bis 512. — 19) Flctchcr, M. H., Beobachtungen bei

der Untersuchung von 500 Schädeln. Correspondeuzbl.

f. Zahnärzte. Bd. XXV. S. 137—146. — 20) Flet-
chcr, T., The phvsical characteristics of the teeth.

Pacific dental journ. 1896. Vol. VI. p. S8-90. —
21) Ghigi, A., Sulla dentatura delf Hemiceutetes

semispinosus (Mivart). 1896. Monitore zoologico ita-

liano. Anno VII. No. 11. p. 267—274. Cou lig. —
22) Giuffrida-Ruggeri, V., Intonio all' accarallamento

delle arcade dentarie e alla profatnia inferiore. Riv. spe-

riment. di freniatria. T. XXIII. p. 196. — 23) Harris,
CA., Thcprinciplesandpracticeofdentistryincludingana-

tomy etc. 12. edit. by S. Gorgas. Philadelph. 1896.—
24) Hai die, The absorption of the roots of the tem-

porar}* cecth. Dental Register. August. 1896. — 25)

Hounsell, Mammalian cusp development. Guv's hosp.

gazette. 1896. Vol. X. p. 476-481. — 26) Katha-
rincr, L., Ueber Bildung uud Ersatz der Giftzähne

bei Giftschlangen. Zool. Jahrb. Abth. f. Anatomie u.

Outogenie. Bd. X. H. 1. S. 55—92. Mit 3 Taf. u.

5 Holzseh. — 27) Kükentbal, \V., Zur Entwickelungs-

geschichtc des Gebisses von Manatus. Anat. Anzeiger.

Bd. XII. No. 22. S. 513-526. Mit 10 Fig. - 28)
Mac Kce, E. S., Congcnital teeth. Amcric. Journ. of

Obstetrics. 1896. Vol. XXXIV. p. 575. — 29) Der-
selbe, Dasselbe. Ciucinnati Lancet-Cliuic. 1896. Vol.

XXXVII. p. 382. — 30) Derselbe, Dasselbe. St. Louis

Journ. of medicine and surgery. Vol. LXXI. p. 290
bis 292. — 31) Mc Coy, The irruption of teeth into

the nose. New York med. Journ. 1896. Dec. — 32)

Landsberger. R., Das zahnende Kind. Corresp.-Bl.

f. Zahnärzte. Bd. 25. S. 291. — 33) Leche, W.,
L'ebcr Schlosser's Bemerkungen zu meiner Entwickö-

lungsgeschichte des Zahnsystems der Säugethiere. Anat.

Anzeiger. Bd. XIV. No. 8. S. 223-225. - 34) Der-
selbe, Untersuchungen über das Zahnsystem lebender

und fossiler Halbaffen. 4. Leipzig. Mit 1 Taf. und
20 Fig. Aus Festschrift f. C. Gegenbaur. 1896. Bd. III.

S. 125- 166. — 35) Derselbe, Zur Morphologie des

Zfthnsysteins der Insectivoren. Anat. Anz. Bd. XIII.

No. 1 u. 2. S. 1—11. Mit 10 Fig. Nu. 19 u. 20-
S. 514—529. Mit 7 Fig. — 36) Legge, F., Sull
inorfologia della mandibola e sui denti dcl Gon^v In--
ocellatus. 1896. 8. Cagliari. 22 pp. Con fig."

87) Lepkowski, W., Ueber die Gcfässverthciluug in
den Zähnen von Säugcthiercu. Anat. Hefte. Bd. VIII-
H. 26. S. 561-590. Mit 8 Taf. — 38) Maltese, F.,
Anomalie dei denti e delle arcade mascellari in cranii
di criminali. Archivio di psich. Vol. XVII. p. 3G-&
bis 373. — 39) Morgenstern, M., Ueber die Inner-
vation des Zahnbeins. Archiv f. Anatom, u. Physiol.
Anat. Theil. 1896. — Beitrag zur Kenntniss der Ner-
ven in den Zähnen. Deutsche Mouatsschr. f. Zahuhlk.
14. Jahrg. 1896. — 40) Derselbe, Beitrag zur HisU. -

genese der Interglobularräume unter besonderer Berück-
sichtigung des Vcrzabiiungsprocesses des Zahnbeines.
Schweiz. Vierteljahrsschr. f. Zahnheilk. VII. Januar. —
41) N awroth, P., Zur Outogenese der Schweinemolare.n.
Diss. inaug. Basel. 1893. — 42) Ohlin, A., Onx
tandutvecklingen hos Hvperodon. Bihang te Svenska
Vetensch. Akad. Handliiigar. 1896. Bd. XXII. Afd. 4.

No. 4. 31 pp. Met 2 Taf. — 43) Ornstein, S-,

Unregelmässiger Durchbnich der zweiten Zähne. Oestcrr.-

ungarische Vierteljahrsschr. f. Zahnheilkde. Jahrg. XII.
S. 154—160. — 44) Osborn, H. F., The origin of the
teeth of the mammalia. Science. Vol. V. No. 119.

p. 576—577. 45) Paul, F., Some points of interest

in dental histology. Report of the 66th meeting of the
British association for the advancement of science at

Liverpool in 1896. p. 982. — 46) Pcarson, N., Der
sechsjährige Molar. Correspondcnzblatt f. Zahnärzte.
Bd. XXVI. H. 1. S. 65-69. — 47) Redlich, K. II.,

Ein l'tychodeuzahn (Ptychodus granulosus u. sp.) im
Wiener Sandstein von Hüttendorf. Jahrb. d. K.
u. K. geologischen Rcichsanstalt. Bd. XLV. 1896. —
48) Rose, C, Ueber die verschiedenen Abänderungen
der Hartgewebe bei niederen Wirbclthieren. Anat.
Anzeiger. Bd. XIV. No. 1. S. 21-31. No. 2 und 3.

S. 33-69. Mit 28 Fig. — 49) Scheidt, P., Morpho-
logie u. Outogenie des Gebisses der Hauskatze. Mor-
phol. Jahrbuch. Bd. XXI. — 50) Schenk, Die erste

Anlage des Unterkiefers und der Zahnalveolen. Oester-
reichiseh-L'ngarische Vierteljahrsschr. f. Zahnheilkunde.
IV. 1896. — 51) Schwab, C, Practische Zahulehre
zur Altersbestimmung der Pferde. 12. Salzburg. 3 Bl.

Mit 22 Taf. — 52) Schlosser, M., Bemerkungen zu
Leche's Entwicklungsgeschichte des Zahnsysteines
der Säugethiere. Anat. Anzeiger. Bd. XIV. No. 1.

S. 17— 21. — 53) Seifert, L'ne dent surnumerairc
dans le nez. Revue de laryngol. 1895. Annee 16.

— 54) Spalikowsky, Les dents des Normands dans
la pn'hbtoire et ä l'epoquc contemporaine. L'anthro-

pologie. No. 2. p. 205—208. — 55) Strickland,
0., Dentition of children. Southwestern raedical and
surgical report. 1896. Vol. I. No. 12. p. 85—88.
— 56) Thomas, Oldfield a. R. Lyddeker, On the

number of grinding teeth possessed by the Manatee.
Report of the zoologieal societv in London. 4. Mav.
Zoologiseher Anzeiger. Bd. XX*. No. 532. S. 191. —
57) Thompson, A. H., A basis for dental nomencla-
ture. Translations of the American dental association

in 1895. Vol. XXXV. p. 124—126. (Bericht f. 1896.

S. 13.) — 58) Tims, Marett, H. W., Toothgenesis in

canidac. Journal of the Linnean Societv. 1896.

Vol. XXV. p. 445-480. With 8 figs. p. 513-516.
With 10 ligs. — 59) Tom es, B„ On the development
of marsupial and other tubulär enainels with notes

upon the development of enamel in general. Prooee-

diugs of the R. societv. London. Vol. LXI1. No. 379.

p. 28—30. — 60) Treuenfels, P., Die Zähne von
Myliobatis aquila. Dissert. d. Univcrs. Basel. Breslau.

1896. — 61) Vram, Ugo, Considcrazioni sul pretno-

lari inferiori umani. Atti della socictä Romana di

Antropologia. Vol. V. F. 1. p. 4—6. — 62) Wal-
lisch, W., Ucberzählige Zähuo und ihre Beziehung zur
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atavistischen Theorie. Deutsche Monatsschrift f. Zahu-

heilkuude. Jahrg. XV. Heft 4. S. 160-175. 63)

Williams, I. L., On the formatioti and strueture of

dental enamel. International mierograph. Journal.

Vol. VI. p. 355—360. With 4 pls. — 64) Der-
selbe, Od tho developmcnt and strueture of dental

enamel. Journ. of the R. microscop. sneietv. P. 2.

p. 183. P. 4. p. 261-268. With 8 figs.' — 65)

Derselbe, A reply to Andrews (Enamel formatioti

and strueture). 1896. Dental Cosmos. Vol. XXXVIII.
No. 11. p. 887—898. Wr

ith 4 figs. - 66) Wood-
ward, M. F., Contributions to the study of mammalian
dentition. P. II. On the teeth of certain Insectivora.

fror. zool. Soc. London. 1896.

Die Hauptforschung auf dem (iebiete der Zähne

wendet sich, wie schon seit einer Reihe von Jahren,

der phylogenetischen, cntwickclungsgesehichtlichcn und

vergleichend anatomischen Bearbeitung zu. Es sollen

hier auch noch einige Referate über Werke gegeben

»erden, deren Titel im vorigen Berichte mitgetheilt

wurden.

Eine der ausführlichsten Darstellungen der Stammes-

geschichte der Zähne liefert Ameghino (Boletino Acad.

uacionale cienciarum de Cordoba. Bcr. 1896. Bd. 1.

p. 12. No. 1). der unermüdliche argentinische Korscher

auf dem (iebiete der Paläontologie. Ameghino be-

kennt sich zu einer modificirten Concreszenztheorie;

die Prämolaron und Molaren der Säuger seien nur mit

den Kronen verschmolzen; die Zahl der Wurzeln zeige

an, aus wieviel Einzelzähnen der zusammengesetzte Zahn

hervorgegangen sei. Die ältesten Säugethierforraen

härten demzufolge einfache Zähne besessen, wie z. B.

die Delphine sie jetzt noch aufweisen.

Albertina Carlsson (s. vor. Bericht S. 12, No. 16

u. 17) fand bei Embryonen von Stcrnahirundo
(Seeschwalbc) im Ober- wie im Untcrschnabel die An-

lage einer Schmclzleistc; Zahnanlagen gehen jedoch von

ihr nicht aus. — Bei Agama colonorum Daud.

{westafrikanische Erdagame), welche ein acrodontes Ge-

hiss hat, findet sich eine, wie es scheint, perennirende

^chmelzleiste : ein Zahnwechsel tritt bei einigen Zähnen

ein, bei anderen nicht. Ghigi (21) untersuchte die

Bezahnung des seltenen, zu den Borstenigeln (Mada-

gaskar) gehörigen Hemicentetes semispinosus.
Kr zeigt ein vollständiges Milchgebiss: die Molaren

Nehmt Ghigi zur ersten Dentition.

Wichtig sind die Ergebnisse Küken thal's (27),

der einen Embryo von Manatus latirostris (voo

''>,85 cm Länge) zu untersuchen Gelegenheit hatte. Es

zeigten sich 3 Schneidezahnanlagen im Zwischenkiefer, 3

im Unterkiefer; im Oberkiefer fehlen die Anlagen der

Canini und Prämolaren, die im Unterkiefer vorhanden

Mnd (C 1 und P 3); die Molaranlagen sind oben und

unten vorhanden, und zwar zu je 3. Es linden sich,

as von besonderem Interesse ist, Reste eines prä-

Ivtcalen Schmclzkeiracs, in Verschmelzung mit dem
definitiven Schmelzkeimc (llauptschmelzkeime).

Leche (34 u. 35) setzt seine so ergebnisreichen

und consequent durchgeführten Untersuchungen über

die Ontogenie, Phylogcnic und vergleichende Anatomie

des Gebisses der Säugcthiere fort; er behandelt in den

citirten Abbandlungen die Halbaffen und Insectivorcn.

Von Halbaffen hatte er Kmhryonen von Chimgaleus

smithii, Galago demidoffl, von einem Lemuren und von

Tarsius spectrum zur Verfügung. Bei den untersuchten

Formen entsteht das Unterkiefergebiss früher als das

Oberkicfcrgcbiss. Bei Tarsius löst sich die Schmclz-

leistc vor Anlage der Schmelzkeimc der Dauerzähne

vom Mundhöhlencpithel ab, und es wird bei diesem

Genus ein unterer Schneidezahn angelegt, der nicht

zur Ausreifung kommt. — Das Milchgebiss der Halb-

affen muss nach Loche als eine ältere, ursprünglichere

Gebissform gegenüber dem Dauergebiss aufgefasst

werden; es ist auch vollständiger der Zahl nach. Bei

Lcmuriden finden sich zweiwurzlige Eckzähne im Milch-

uud Dauergebiss.

Sehr eingehend sind die Untersuchungen bei den

Insectivorcn; es sei z. B. erwähnt, dass Leche

allein 103 Exemplare von Erinaceiden, 17 verschiedenen

Arten angehörig, untersuchte. Bei Erinaccus europacus,

also innerhalb der Grenzen derselben Art, liess sich

der stricte Nachweis führen, dass der typische, hier

zweiwurzligc Caninus aus einem Zahn, der alle Eigen-

schaften eines Prämolarcn besitzt, hervorgeht. Dass

das Vorkommen zweier Cauinus-Wurzeln bei dem gegen-

wärtigen Erinaceus das Primäre ist, geht daraus hervor,

dass alle miocanen und eoeänen Erinacei zweiwurzlige

Canini haben. — P« fossiler Erinaceiden stimmt besser

mit l'd4 als mit P4 der lebenden überein, so dass mau

schliesscn darf, der lacteale 4. Prämolar repräsentire

die historisch ältere Form. Beiläufig sei bemerkt, dass

Leche aus seinen Befunden schlicsst, unsere jetzige

Gattung Erinaceus sei eine von den wenigen Säugc-

thiergattungen, welche schon im t^uerey, also in einer

tertiären Formation, auftreten. — Bei den Borstenigeln,

Centetidac, fuugircn die Milchzähne noch zusammen mit

allen Molaren, bei Hemicentetes und Ericulus erfolgt

sogar der Zahnwechsel erst, wenn das Thier bereits er-

wachsen ist: es zeichnen sich somit die Borstenigel

durch eine sehr lange Dauer und somit auch durch

eine erhöhte physiologische Bedeutung des Milchgebisses

vor anderen lebenden Placentariera aus: demnach kann

der Behauptung Woodward's (66), dass die präpon-

derirende Dentition der lebenden Inseetivoren die per-

manente sei, und dass diese Thiere einem Monophyo-

dontismus zustreben, nicht ohne Weiteres zugestimmt

werden. — Es sei hierbei bemerkt, dass Wo od ward
Gegner der Coucreszenzlehre ist. Abweichend von den

übrigen Inseetivoren zeigte ein junges Exemplar von

Solenodon eubanus (Museum zoolog. Berolinense)

alle Milchzähne einfacher gebaut, als die Ersatzzähne.

Von den Talpidae ist hervorzuheben, dass die Milch-

zähne, ohne das Zahnfleisch zu durchbrechen, resorbirt

werden. Im Milchgebiss (Talpa) zeigt, wie schon Dob-

son fand, der 4. untere Zahn (von vorn gerechnet) den

Eckzahntypus, während im Ersatz-Gebiss der fünfte sieh

zu einem Eckzahn entwickelt und der 4. als Incisor

fungirt.

Von Rösc und Bartels, s. Bericht für 1896.

No. 74 (Schwalbe's morphol. Arbeit. Bd. VI, Heft l).

erhalten wir eine mustcrgiltige monographische Bear-

beitung der Zahnentwieklung den Kindes. Im Ober-
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kiefer zeigt sich das Rudiment einer prälactealen Zahu-

anlage, auch ein rudimentärer Milcheckzahn wird ange-

legt: Pd4 bildet sich nicht. Im Uuterkiefer geht die

Anlage der polycuspidaten Molaren nicht aus einer

Papille, sondern aus vieren hervor, die dicht neben-

einander stehen und vom Schmclzorgau überkappt werden

;

dies spricht für die Vcrwachsungslehre (gegen Hoff-

maun und Tucker). Au älteren Rindsembryonen

fanden sich im Oberkiefer die letzten Reste der drei

lncisorcs lactei vor. — Das Schmelzorgan betrachten

die Vcrff. als Platzhalter für den heranwachsenden

Schmelz und als ein Isolirorgan zwischen innerem

Schmclzcpithel und dem Zahnsäckchen. — Den Schluss

bildet eine eingehende paläontologischc und phylogene-

tische Besprechung des Zahnsystems der llufthiere.

Aus der Arbeit von Tims (58), welche das Gebiss

der Caniden behandelt, sei hervorgehoben, dass Verf.

bei dieser Familie Spuren einer prälactealen Dentition

vermisste und dass er überhaupt zweifelt, ob eine solche

bei den Säugethieren genügend erwiesen sei. Tims
bespricht ferner die Entstehung der einzelnen Höcker.

Paraconus und Protoconoid hält er für homolog; sie

sollen dem Reptilienconus entsprechen.

Fern von aller zu weit gehenden Speculatiou hält

sich die das Gebiss der Uauskatze im Spcciellcn, und

das der Carnivoren im Allgemeinen behandelnde gründ-

liche Arbeit von Scheidt (49). Zunächst werden ge-

naue ontogenetische Daten gegeben, dann der einheit-

liche Bauplan der Backzähne der Carnivoren nachge-

wiesen. Verf. stellt hierbei die Ucbereinstimmuug mit

den Backzähnen der Raubbeutler zwar fest, warnt aber

vor phylogenetischen Ableitungen. Es liegt näher au Con-

vergenzerscheinungen zu denken. Schliesslich bespricht

Seh. die Phylogenese des Säugcthiergcbisses; die Theo-

rien von Baume, Flow er, Thomas und Wortraanu
seien nicht haltbar; der Diphyodontismus müsse

für die Säuger als das Primäre gelten (Kükenthal,

Leche, Röse), dagegen könne man der Concreszenz-

lchre KükcnthaCs und Röse's nicht beipflichten.

Bai lauty ii e (fi) — s. auch den vorjähr. Ber. —
beschreibt einige Fälle von angeborenen Zähnen; aus

der Zusammenstellung der Literatur ergibt sich ihm,

dass zumeist die unteren Schneidezähne congenital auf-

treten, dann die oberen und sehr selten die Molaren.

Aus der Arbeit Schenk's (50) über die Ent-

wickelung des L'nterkiefers und der Alveolen heben wir

hervor, das- die Alveolarrinne sich zuerst im Bereiche

der Schneidezähne zeigt, als vun zwei bestimmten

Knoehenlamellen begrenzt, die unten bindegewebig ver-

bunden sind; diese Verbindung verknöchert und dann

verbinden sieh die beiden Alveolarlamellen auch nach

oben, so dass nun der (Querschnitt des knöchern gebil-

deten l'nterkiefers ringförmig erscheint. Es zeigt sich

dann, dass die eigentlichen Zahualveolcu nicht aus

der primitiven Alveolarrinne, sondern als besondere

Aufsätze auf dieser letzteren entstehen.

Von den Beschreibungen der Gebisse ein-

zelner Thierarten sei insbesondere auf die Baur's

(8) von Hattcria punctata und llemberg's vom

jtive Anatomie.

Elch (Cervus alees) hingewiesen. Die Milchgebtüt.

formel des Elenu lautet:

a; 0 0 0 , 0 , 3 21m t p rn
die Ersatzgebissformel

:

1

1 2 3 °
1

P
3 2 1

m
1 2 3

Das Elenn hat nicht den oberen Eckzahn des
Edelhirsches. Der Zahn Wechsel ist beim Elch in 16 Mo-
naten beendet.

Die Histologie und Histogencsc der Zähne
hat in den letzten Jahren nur geringe Ausbeute j^t;-

geben; insbesondere jedoch war der Sch mc lz Gegenstand

eingehenderer Studien; die Arbeiten von Williams
(63—65) waren dem Ref. nicht zugäugig. Auch die
Tomes'sche Mittheiluug (5!)) konnte er sich nicht mehr
rechtzeitig verschaffen.

Hoc hl (s. den vorj. Bericht No. 45, Arch. f. Anal,

u. Physiol.) beschreibt in der Zahnpulpa dreierlei,

eine Entwickelungsreihe bildende Zellen: 1. Ruudzellen

mit wenig Protoplasma und grossem Kern; aus ihnen

werden 2. sternförmig anastomosireude, 3. spindel-

förmige. Die Umwandlungen schreiten von der Peri-

pherie zum Centrum fort.

Weiterer Bestätigung bedürftig erseheint dem Ref.

die Angabe, dass sich die Zellen der äussersten Lage

(Primärodontoblasteu) mit centralwärts liegenden Zellen

(Conjugatiouszelleii) conjugiren müssten; aus dieser Ver-

schmelzung gingen erst die definitiven, das Dentin

bildenden Odontobl asten hervor.

Das Dentin bilde sich zunächst als „dentiuogenc

Substanz", welche mit der Membrana praeformativa

zusammenfällt. Die dentinogene Substanz wieder ent-

stehe aus den ausser dem Deutinfortsatz der Osteo-

blasten noch vorhandenen Fortsätzen, aus der Um-

waudluug der peripherischen Osteoblastenschicht und aus

Fasern einer vom Verf. angenommenen Intercellular-

substanz.

Die Pulpazellen bilden sich später zurück mit

Ausnahme einer mehr peripherischen Lage spindel-

förmiger Zellen, intermediäre Schicht. Zwischen

ihr, so lange sie erhalten bleibt, und der Odonto-

blastenschicht liegt eine helle Zone, die Weil'sche

Schicht, die also vom Verf. anerkannt wird.

Im Dentin der Zahnwurzel finden sich besonders

grosse, reich verzweigte Zahuröhrchen , die „Riescn-

canälchen*.

Morgenstern's (3!*) Arbeit über die Endigung

der Nerven in der Zahnpulpa und zwischen den

Osteoblasten ist im vorjährigen Berichte eingehend

von W. Krause besprochen worden (S. 81). Dagegen

sind die Resultate des Verfassers, welche die Untersu-

chungen über die Nerven in den harten Zahnsub-

s tanzen betreffen, nicht erwähnt worden (Arch. für

Anat. u. Phys. Anat. Abth. 18!lfi). M. nimmt sowohl

Nervenfasern innerhalb der Dentincanälchen (intratu-

bulare Fasern) als zwischen den Dcntiucanälchen in

der Zahnbeingrundsubstanz (intertubuläre Fasern) an,

die miteinander auastomosiren. Auch Endothelialen

sieht M. in den üuntiueanälchen. Zwischen Dentin und
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Schmelz zeigt sich «ine rwfofa entwickelte fläehcuhat'te

Ausbreitung von Nerven, und es sollen von hier aus

noch feine Zweige iu den .Schmelz eindringen, wo sie

enden. (Ref., welchem M. seine Präparate demonstrirte,

tnuss bekennen, dass er noch Zweifel hegt, ob das. was

M. gefärbt hatte und für Nervenfasern erklärt, in der

That solche sind.)

In einer weiteren Arbeit (40) bringt M. die Inter-

globularräume z. Th. iu Beziehung mit Capillarschlingen,

welche von der Pulpa aus in das Dentin eindringen

sollen. Es ist dem Referenten nicht völlig klar ge-

worden, wie sich Verf. dabei die feineren Vorgänge

denkt. Bedenklich ist es schon sehr, wenn Verf. von

einer „Verzahnung der Blutgefässe"' und von einer „Um-

wandlung rother Blutkörperchen in dentinogene Substanz*

spricht

Die Arbeit von Haidle (24) unterscheidet mit

Black die Zellen des Alveolarperiostcs in Fibroblasten,

Cementoblasteu und Osteoblasten. Letzlere sollen Stoffe

aus dem Blute aufnehmen, die mit anderen in den Osteo-

blasten schon vorhandenen zusammen, ein die harten

Zahusubstanzen erweichendes uud verdauendes Ferment

bilden. Hypothese reiht sich au Hypothese!

Lepkowski (37) liefert uns eine sehr sorgfaltige, aus

dem anatomischen Institute in Krakau hervorgegangene

Arbeit über die Blutgefässe der iu der Entwickelung

begriffenen und ausgebildeten Zähne, wozu zahlreiche

prächtige Abbildungen geliefert werden. Folgendes sei

hervorgehoben

:

h\ die Höckerzähuc treten soviel gesonderte Uruppcn

von üefässeu an der Basis ein, als Hücker (bezw. Pulpa-

spitzen) vorhanden sind; es spricht dies möglicherweise

zu Guusteu der Concresccnzlehrc. Die Zahnpulpa zeigt

eine auffallend reiche Vascularisation an dem Winkel

(Längsschnittbild), wo sie unter Bildung einer halsartigcn

Einschnürung in das basale l'ulpagewebe übergeht. Die

Gefisse sind überall reich entwickelt, wo viele Zellen

liegen und wo reichliche Arbeit geleistet wird (K. Hoehl
s. No. 45). Die Capillaren dringen in die Osteoblasteu-

schicht ein und bilden dort netzförmig zusammenhän-

le Schlingen. Ein sehr reiches Capillar- und Ge-

liegt auch, wie schon bekannt war, am äusseren

Epithel und die Capillaren treten hier in die papillären

Sprossen des Zahnsäckchcns ein. (iegeu Wedl's An-

gaben macht Verf. geltend, dass die reichlichsten Ge-

fisse über der Schmelzpulpa und nicht am Zahnhälse

gelegeu sind; die von Wedl beschriebenen Glomcrulus-

arrigen Knäuel mit ihren Kapseln konnte L. nicht linden.

Bei den ausgebildeten Zähnen zeigt sich deutlich in

der Pulpa eine Sonderung in die centralen Stammge-

fässe und in die peripherischen Ausbreitungen, die mit

»eilen Capillaren — es linden sich an diesen noch

rundliche Dilatationen — nicht mit engen Capillaren,

wie Hoehl es beschreibt, bis in die Ostcoblastsehieht

hineinreichen. Besonders reichlich sind die Venen im

Gefasssystem der Zähne entwickelt. Blinde Boden an

den Capillareu, wie sie Morgenslern angiebt (40), fand

L nicht.

Das Gefässsystem des Alveolarperiostcs tritt bei

erwachsenen Zähmn sehr zurück: iu alternden Zahnen

ist das auch bei den Pulpagcfässcn der Fall.

Wal lisch (62) bespricht die überzähligen Zähne

bei Menschen uud Thieren, theilt Fälle von überzähligen

Eckzähnen (bei einem Eber) mit und erklärt diese Bil-

dungen als atavistische.

[Diese Frage ist sicherlich so leicht nicht zu ent-

scheiden; die neueren Erfahrungen Loche's, s. diesen

Bericht, von der ursprünglichen Prämolarenuatur des

Eckzahnes kommen jedoch W. zu Gute. (Ref.).]

Obwohl der Gegenstand mehr in das Gebiet der

Zahnpathologie gehört, soll doch uoch auf die gründ-

lichen Arbeiten von F. Busch (11) über Verschmelzung

und Verwachsung von Zähnen, sowie von Walk hoff

t,s. den vorjähr. Bericht. S. 18. No. '.»4) hingewiesen

werden. Nach Walkhoff sind die sogenanuteu Odou-

tome vou Spaltungen des Zahukcimes herzuleiten.

IV. Myologie.

1) Azam et Casteret, Absence congenitale des

pectoraux. Presse medicale. No. 10. p. 53— 55. Avec
2 fig. — 2) Barrett. W. C, The orbicularis oris and

the muscles of expression. Ohio dental journal. Vol.

XVI. p. 482-487. (Bericht f. 1896. S. 16. — 8)

Bcrard, S., Sur quelques poiuts de la circulation

arterielle thyroidieuue. Provitice mt'dicale. 1896. Novbr.
— 4) Du Bois-Rcymond, Rene, Demonstration am
Frosch. Areh. für Anat u. Phvsiol. Physiol. Abth.

U. 5 u. 6. S. 551-552. (Hcbe'lwirkung 'des M. gas-

troenemius.) — 5) Bovero, A., Sul muscolo extensor

hallucis longus. Giornalc della R. Accademia di me-

diana di Torino. Anno LX. No. 7—11. p. 519—586.
— 6) Derselbe, Sul muscolo tibialis anterior. Ibidem.

Anno LX. No. 6. p. 469—500. — 7) B ruinier, H.

L., New nasal muscles in the reptilia. Anat. Anzeiger.

Bd. XML No. 7. p. 217—218. — 8) Cannieu, Werte

sur le court abdueteur du petit doigt et rar une ex-

pansion anormale de ce muscle. Journal medieal de

Bordeaux. 1896. — 9) Derselbe, Contribution ä

l'etode du palmaire cutane de l'adultc et de ses prin-

cipales anomalies. Ibidem. — 10) Clasen, F.. Die

Muskeln und Nerven des proximalen Abschuiltes der

vorderen Extremität des Kaninchens. 4. Leipzig. Mit

4 Tfln. — 11) Dömeny, P.. Kntwiikelung und Bau
der Bursae mucosae Archiv für Anat. Anat. Abth.

H. 5. u. »i. S. 295 — 306. Mit 2 Taf. - 12) Lc
Double, A. F., Traite des variations du Systeme mus-

culairc de l'homme et de leur signification au point de

vue de r.mthropologie zoologique. Avec une preface

de E. J. Marey. Paris. 8. T. I u. II. — 13) Der-
selbe, Des variations des muscles du pied de l'homme
et de leurs homologues daus la serie animale. Rulletins

de la societe d'anatomique. 1896. AnnecLXXL T. X.

F. 22. p. 827. — 14) Derselbe, Variations des

muscles de la cuisse de l'homme et leur signilicatiou

au point de vue de l'anthropologie zoologique. Biblio-

praphie auatumique. Annee IV. No. 6. p. 253— 284.

Anm'o V. No. 1. p. 10— 16. — 15) Dug<s. El pie

de los mono*. Memorie de la societa cientifica A.

Abtäte. T. IX. No. 9—10. p. 325 — 327. — 16)

Falcoue. C, I mnsrulo Irontale e sopraccigliare Delta

espressione dei sentimenti. Giornale dell' associazionc

Nipolitana di mediei e naturalisti. T. VI. F. 5 e 6.

— 17) Fi re, C, Des empreintes digitales dans lYtude

des fonetions de la niain. Comptes n-ndus de la

SOciele de biologie. 1896, No. 85. p. 1111— 1117. —
18) Kick. It., L'ebcr die Atli'-mmuskeln. Anat. An-
zeiger. Bd. XIV. No. 6. S. 178-181. — 19) Der-
selbe. Dasselbe. Archiv f. Anat. u. I'hysinl. Supple-
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ment-Bd. S. 43- 70. - 20) Eil r bringer, M.. Unter-

suchungen zur Morphologie und Systematik der Vögel,

zugleich ein Beitrag zur Anatomie der Stütz- und Be-
wegungsorgane. Biol. ('entralb]. Bd. XVII. No. 15.

S. 57.*i— 587. — 21) Fusari, K.. Contributo alla co-

noscenza morfologica del muscolo temporale. Monitore
zoologico italiano. Anno VIII. No. 10. p. 213—221.
— 22) Griffith, T. \V., Abnormal musclcs of the

band, with remarks on the course of the radial arten-.

Journ. of anat. Vol. XXXI. ..Jan. — 22a) Derselbe.
Spccimcn of musculus supraelävicularis proprium of

Gruber. Ibidem. Vol. XXXI. Part 2. With onc
lig. — 23) Derselbe, Dasselbe. I'roceedings of the

society of anatomy for Great Britain and Inland,

p. XXIII-XXIV. With one fig. — 24) Grönroos, H.,

Das Centrum tendineum und die respiratorischen Ver-
schicbungen des Zwerchfelles. Anat. Anzeiger. Bd. XIII.

No. 19 u. 20. S. 53«—551. No. 21—22. S. 553 bis

5G3. Mit 3 Fig. — 25) Giuria, P. M„ Note anato-

miche sui muscoli della masHcazione. 189G. Bollettino

della R. accademia medica di Gcnova. Anno XI.

No. 3. p. 137. 26) Guibe, M., Anomalie des
peroniers lateraux. Bulletins de la societc anatomique.
No. 8. p. 305—308. — 27) Derselbe, Anomalie du
jambicr anterieur. Ibid. No. 6. p. 231—232. — 28) Hun-
tington, G. S., A contribution to the myology of

lemur bruneus. Transactions of the New York academy
af scieuecs. Biolog. Sect. Anat Anzeiger. Bd. XIII.

No. 8. u. 9. S. 278. — Jullien, L, Pctitc note sur

Ifl pied pn'-hensile. Arch. de psichiatria. T. XVIII.

p, 10. — 30) .leanne, A., Uo cas de muscb' prester-

nal. Bulletins de la societe anatomique. No. 11.

p. 438—439. — 31) Kaiser, M., Ucber angeborenen
Pectoralisdefcct nebst Bemerkungen über die Rolle der
lutercostalmukeln bei der Athmung. Zeitschrift für

klinische Medicin. Bd. XXXII. S. 174—178. — 32)
Kohlbrugge, J. H. F., Muskeln und periphere Nerven
der Primaten, mit besonderer Berücksichtigung ihrer

Anomalien. Eine vergleichende anatomische und an-
thropologische Untersuchung. Verhandl. d. K. Academi
van Wetenschapen te Amsterdam. D.V. No. 6. 246 pp.— 33) Derselbe, Muscular varieties in Primates.
Ibidem. B. V. No. 6. 24« pp. Journal of thc R.

microscopial society. T. fi. p. 522. — 34) Lanzi-
lotti-Buonsanti, A., Ricerchi intorno alla morfologia
del muscolo extensore anteriore dHle falangi nel cavallo.

(Extcnsor digitorum communis hom.) Monitore zoologico

italiano. Anno VIII. No. 6. p. 120—124. No. 9.

p. 177-191. Coo 4 tig. — 35) Lcsbre, F. X.. Con-
tribution ä IV'tudc des muscles de la n'gion cruro-
fessiere chez les mammifercs en double point de vue
di- leurs homologies et de leur nomenclature. Journal
de Eanat. Annec XXXIII. F. 6. p. 592—603. Avec
une pl. — 36) Derselbe, Essai de mvologie com-
parce de 1'honimc et des mammiferes domestiques cn
vue d'etablir une nomenclature unique et rationnellc.

8. Lyon. 179 pp. — 37) May, W. Page., Investi-

gations into the segmental representation of movement«
in the lumbar region of the mammalian spinal cord.

8. London. — 38) Morestin, II., Adducteur da petit

doigt presentant im chef antibrachial. Bulletins de la

socicte d'anatomique. 189«. Annee LXXI. T. X.
F. 18. p. «2«—«27. Avec une lig. (Bericht f. 189«.

S. 17. No. 36.) — 39) Derselbe, Insertion anti-

brachiale du musclc court fleebisseur du petit doigt.

Bulletins de la societe d'anatomie. 1896. Ibidem,

p. «71 «74. Avec 2 fig. — 40) Popowsky, .1., l'ebcr

einige Variationen der Gcsichtsmuskclu beim Menschen
und ihre Bedeutung für die Mimik. Internationale

Monatsschrift für Anatomie und Physiologie. Bd. XIV.
II. 8 -9. S. 149—170. Mit 2 Taf." — 41) Sala. L.,

Sur tili musclo tibio - pcroui'o - astragalien. Archives
italicnnes de biologie. T. XXVI. F. 4. p. 489.
(Referat v. Fusari. — Bei einem Fall von Svndactvlio.)

42) Schmidt. Walt.. lYbcr das Platysma des

Menschen, seine Kreuzung und seine Beziehung zu
Transversus menti und Triaugularis. Inaug.-Diss.- S.

Tübingen. Mit 4 Doppeltafelu. — 43)SMicda, L.,

Ueber die Homologie der Brust- und Beckcngliedmasscn.
Verhandl. d. internationalen medicinlschen Congrcsscs
in Moskau am 19.—26. Aug. Anat. Anzeig. Bd. XIV.
No. 8. S. 227-228. — 44) Wikström, D. A., Ueber
die Innervation und den Bau der Myomeren der Rumpf-
musculatur einiger Fische. Ebenda«. Bd. XIII. No. 15.

S. 401-408. - 45) Wilmart, L., Notes d'anatomie.
Journal medical de Bruxelles. 1896. No. 17. 6 pp.
Avec 1 fig. (Apon6vrosc buccinatricc. Boulc graisseust
de Bichat Mnsclc de la houppe du menton.) — 46)
Derselbe, Du muscle compresseur des levres. La
clinique. No. 37. 7 pp. — 47) Derselbe, De la

signilication des bandelettes unissantes des tendons
de l'extenseur commun des doigts. Journal medical
de Bruxelles. 1896. No. 8. 3 pp. — 48) Windle,
A. und F. G. Parsons, On the myology of tbe ter-

restrial Carnivora. Reports of the zoological society of

London. 6 th April.

Fusari (21) untersuchte den M. temporalis au

ca. 40 Leichen beiderlei Geschlechts und fand ihn in

der Regel (nonnalmcnte) aus zwei Muskelschichtcn zu-

sammengesetzt, wie es zuerst von Sabatier (1798)

angegeben worden war. Die oberflächliche Schicht va-

riirt sehr in Bezug auf die Ausdehnung ihres Ursprunges,

ihrer Dicke und in ihrer Insertion. Sie erweist sich

wegen dieses Verhaltens als eine rudimentäre, ata-

vistische Bildung; bei Säugcthieren, Nagern, Insccti-

voren. Camivoren, Fledermäusen ist die Trennung

einer oberflächlichen von der tiefen Schicht viel deut-

licher. Die ersterc wird öfters vou der letzteren durch

ein Fettpolster getrennt die oberflächliche inscrirt sich

namentlich am vorderer! Rande des Processus coronoi-

deus. Beim Hunde und beim Menschen wird die vor-

dere Hortion vom N. temporalis profundus anterior, die

hintere Portion aber von einem Zweig des N. massete-

ricus versorgt, d. h. nämlich, dass der N. temporalis

profundus posterior mitunter eine Strecke mit dem N.

massetericus verlaufen kann (Ref.), und es ist daran

zu erinnern, dass nach Meckel (1821) bei der Hyäne

die Mm. temporalis und masseter verschmolzen sind.

R. Kick (18, 19) stellte Versuche über die Wir-

kung der Intcrcostalmuskeln beim Hunde an und

bestätigte, dass die Mm. intercostales externi Inspira-

tionsmuskeln, die interni Exspirationsmuskclu sind;

dies war bekanntlich schon Galcn's Ansicht. Nach

Durchschneidung aller Athemmuskeln, auch der Bauch-

muskeln oder ihrer Nerven, ging beim Hunde in der

geöffneten Brusthöhle die Ausatbinung und Einathmung

ungestört weiter, die Intcrcostalmuskeln contrahirteu

sich activ und ihre beiden Gruppen müssen also ge-

trennt wirken können.

Lesbrc (35) beschreibt die Muskeln der Ge-

sässgegend bei Menschen, Affen und Haussäuge-

thieren u. a. Hund, Katze, Hyäne, Kaninchen, Mouflon,

Kamecl, Rind. Schaf, Ziege, Pferd und Schwein. Die

Abhandlung hat hauptsächlich thierärztliches Interesse,

jedoch hält L. es für zeitgemäss, einige hier zu er-

wähnende neue Namen zu proponiren. Den M. coecy-

femoral des Menschen, nämlich die vom letzten Saeral-

wirbel und vom Steissbeiii entspringenden Bündel des
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M. glutaeus maximus, die als gesonderter Muskel

weiter unten am Femur sich ansetzen, nennt L. M. pa-

ranieral. Letzterer kann sich mit dem M. bieeps fe-

moris verbinden, dann erhält man den M. vastus lon-

gus s. paramerobieeps. Dur M. glutaeus minimus soll

„profundus* beissen, häufig trennt sich von ihm beim

Menschen eiu Bündel als M. teres parvus femoris ab;

ein anderes Bündel, der M. acecssorius glutaui minimi

dagegen soll M. abduetor trochantericus genannt wer-

den. Ein M. glutaeus quartus s. iliacus minor s. ilio-

capsularis geht vom Os ilium zur Gelenkkapsel des

Hüftgelenkes, er soll Capsulaire de la hauche heisseu,

der M. piriformis aber M. pyramidalis.

V. Splanehnologie.

1) Albrecht, II., Beitrag zur vergleichenden Ana-
tomie des Säugethier-Kehlkopfes. 8. Wien. 96 Ss. mit
1 Fig. und 7 Taf. (Bericht f. 1896. S. 18). — 2)

Derselbe, Dasselbe. Sitzungsberichte der Academie
der Wissenschaften zu Wien. Math.-uaturwiss.. Classe.

Bd. CV. Abtheil. III. S. 227—322. Mit 7 Taf. und
1 Fig. (Beriebt f. 1896. S. 18). — 3) Derselbe,
Ein Fall von sehr zahlreichen, über das ganze
Peritoneum versprengten Nebenmilzen. Beiträge zur

pathologischen Anatomie und allgemeinen Patho-

logie. Bd. XX. Heft 3. S. 513-527. Mit 3 Tafeln.
— 4) Bardeleben, K. von. Die Zwischenzeiten des

Säugethierhodeus. Anatom. Anzeiger. Bd. XIII. No. 19

und 20. S. 529—536. — 5) Bayer, II., Uterus
und unteres Uterinsegment. Archiv für Gynäcologie.

JJd. L1V. H. L S. 2-59. Mit 7 Holzschn. - 6)

Berry, R. J., The caecal folds and fossae and topo-

graphical auatomy Ol llic venu i form appeudix. S. London.
W'ith pls. — 7) Berti, Ü., Sopra la plica vesieale

trasversa c sopra ah-unc altre particolaritä degli or-

gani pclvici nei bambiui. Rendiconti della societä me-
dico- chirurgica di Bologna. Bolletino d. science rae-

diche. Anno LXVIU. Vol. VIII. F. 7. p. 453-460.
— 8) Birmingham, A., Topographical anatomy of the

spieen, pancreas, duodenura, kiducys etc. Transactions
of the Roval Irish aeademv of medicine. 1896. Vol.

XIV. p. 363 -385. With one fig. (Bericht f. 1896.

S. 22). — 9) Blumer. G., Notes on two cases of

uretral abnormality. Bulletins of Johus Hopkins hos-

pital. 1896. Vol. VII. No. 66—67. p. 174 -176.
W'ith one pl. — 10) B rewer, G. EL, Sorae observa-

tions upon the auatomy of the kidnev. New-York Me-
dical news. Vol. LXXI. No. 5. p. 129— 133. — 11)

Brüse. Microscopisches Präparat der Uterusschleimhaut.
Zeitschr. f. Geburtsk. Bd. XXXVI. H. 2. S, 354. —
12) Browicz. 'f., lntracelluläre Gallengänge, ihr

Verhältniss zu den Kupffer'schen Secretions-Vacuolen

und gewissen Formen pathologischer Vacuolisation der
Leberzcllen. Anzeiger der Academie dir Wissenschaften
in Krakau. No. III. März. S. 122-127. - 13) Der-
selbe, Dasselbe. Przeglad lekarski No. 16. (Pol-

nisch.) — 14) Derselbe, Die Verschiedenartigkeit

der intracellulärcu galligen Pigmcntablageruugen in der
Leber in Bezug auf Farbe und Aggregatzustand und
die daraus zu ziehenden Schlüsse. Deutsche medicin.

Wochenscbr. Jahrg. XXIII. No. 23. S. 353—354. —
15) Derselbe, Ueber den Bau der Leberzelle. Eben-
daselbst. No. V. Mai. S. 186—193. Mit 2 Taf. —
16) Derselbe, Ueber Befunde im Kerne der Leber-
zcllen, welche für die secretorische Function des Kernes
sprechen. Anzeiger der Academie der Wissenschaften
in Krakau. No. IV. April. S. 167—172. Mit 1 Taf.

— 17) Browning, W. \V., A contribntion to the

knowledgc of the anatomv of the levator anJ muscle.
- Medical News. p. 789-791. - 18) Bussi.re, J. J.,

J.hre.b.rlehl dtr gctimmt«.. Mediein. 1H97. Bd. 1.

La loi de Trolard, recherches anatomiques et physio-

logiques sur les rapports des artiges de lYncephale

avec les sinus qu'elles traversent. 4. Bordeaux. 1896.

Avec une pl. — 19) Cannieu, A., Note sur la Situation

de l'ovaire ä la naissance chez la femmc et les car-

nassiers. Journal medical de Bordeaux. 1896. — 20)

Cavazzani, E., Sur une aptitude speciale du foic

ä reteuir lo violet de methyle. Archives italiennes de

biologie. Turin. 1896. T. XXVI. F. 1. p. 27—32.
— 21) Chievitz, J. H., Beobachtungen und Bemer-
kungen über Siiugethieruieren. Archiv für Anatomie
und Physiologie. Supplement-Bd. S. 80—107. Mit

2 Taf. — 22) Clason, E., Om luugorna uch sinus pul-

monum hos menniskan. l'psala läkare Fürhandl. 1896.

Bd. I. H. 8. 37 pp. — Collinge, Walter E.. The
suprarenal bodies of fishes. Natural science. Vol. X.

No. 63. p. 318. — 24)Cope, E. D.. The meseuteries

of the sauria. Procccdings of the aeademv for natural

science in Philadelphia. Vol. 11. p. 308-314. With
one fig. — 25) Coscntino, G., Sulla quistione dello

sviluppo del follicolo di Graaf durantc la gravidanza.

Archivio di ostetricia c ginecologia. Anno IV. No. 1.

p. 1— 12. — 26) Christiani, H., et E.Ferrari, De
la nature des glandulcs parathyroidiennos. Compt.
rend. de la societe de biologie. T. IV. No. 30. p. 885
bis 886. — 27) Cunningham, D. .1., Ou the form of

the spieen and the kidneys. Transactions of the Royal
Irish academy of medicine. Vol. XIII. p. 440—459.

With one pl. a. 6gs. (Bericht f. 1895. S. 24.). — 28)

Del bot, P., Fossettes paraduodenales. Bulletins de

la soeiete anatomique de Paris. No. 2. p. 49—51.
Avec une fig. — 29) Dcvez, G., Note sur Tovaire du
Didelphis cancrivora. Bulletin du museum d'histoire

naturelle. No. 6. — 80) Disselhorst, R., Die acces-

sorischeu Geschlechtsdrüsen der Wirbelthiere, mit be-

sonderer Berücksichtigung des Menschen. 8. Wies-

baden. VIII und 279 Ss. Mit 76 Fig. auf 16 Taf. —
81) Dujon, Etüde sur la glando vulvo-vaginale et ses

absci-s. These. 8. Paris. — 32) Dzicrawski, B. von,

Frenula labiorum lateralia, ein Beitrag zur Anatomie
der Mundhöhle u. s. w. Virchow's Archiv. Bd. CXLVII.
IL 3. S. 562—569. — 33) Faytt, T., Ueber die topo-

graphischen Verhältnisse der Harnleiter zur Harnblase

und Gebärmutter. Memorabilien des Warschauer medi-

cinischen Vereines. 1896. (Polnisch.) — 34) Fcderici.
N., Süll' apparecchio genito-urinario del Gongylus ocel-

latus Forsk. Bollettino della societä dei naturalisti iu

Napoli. Vol. X. F. 1. p. 179-192. Con tay. —
85) Ferraresi, C, SulT augolo d'inclinazione vaginale.

Rendiconti della societä mcdico-chirurgica di Bologna.

Bollettino dellc scienze mediche. Anno LX VIII.

Vol. VIII. F. 8. p. 534-536. - 86) Derselbe,
Canali di Gärtuer o di Malpighi? Atti della societä

italiana del' ostetria e ginecologia. Vol. III. p. 207—
212. — 37) Ficalbi, E., Ricerchc sulla struttura mi-

nuta della pelle degli Antibi. Pelle degli Anuri della

famiglia delle Hvlidae. Atti dell' Accademia Peloriti

di Messina. 1896. Anno IL p. 295—436. Con 4 tav.

e 2 fig. — 38) Fuuke, F., Ueber den Verlauf der

Urcteren. Deutsche medir. Wochenschr. Jahrg. XXIII.

No. 18. S. 273-275. Mit 4 Fig. — 39) Furret, U..

Contribution ä l'ctude du thvmus chez Teufant. 1896.

Paris. 4. These. 62 pp. — 40) Garel, J., et .1. F.

Collet, Atlas sti-n'oscopiquc d'anatomie du nez et du

larvnx (anatomie normale et pathologique). 8. Paris.

XI et 19 pp. Avec 80 pl. 41) Geberg, A., Zur
Verständigung über den Drüsenbau der Leber bei Säuge-

thicren. Internationale Monatsschrift für Anatomie uud
Physiologie. Bd. XIV. H. 1. S. 8-15. Mit 1 Taf.

— 42) Gerota, D., Leber die Anatomie u. Physiologie

der Harnblase. Archiv f. Auat. und Pbysiol. Physiol.

Abth. H. 5. u. 6. S. 428-472. Mit l Taf. — 43)

Giacomini. K., Contributo all' istologia del U ovario

dei Sflaci con speciale riguardo sopra ad aleuue parti-

colaritä di struitura riscontrate nell' ovario di Mylio-
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batis boviua Gcoffr. Riccrchc dcl laboratorio auatomieo

di Roma. 1896. Vol. V. p. 221-274. Co« 2 tav.

— 44) üiannelli, L., ed E. G iaco min i, Riccrchc

istologiche sul tubo digereute dei Rettiii. 1. 2 e 8 nota.

1896. Processi verbali della B. Aceademia di fisioeri-

tici in Siena. Anno CCV. No. 3. p. 75-84. No. 5.

p. 105—113. — 45) Gomez, Ocana, J., Function di-

namögena de las capsulas supra-renales. Actas de la

societä espagna hist. nat. p. 112—124. Con 5 Hg. —
46) Grusdew. W., Zur Histologie der Fallopia'schen

Tuben. Centralbl. f. Gynäeol. .lahrg. XXL No. 10.

S. 257—264. — 47) D'Hardivillier, A. A , UomolO-
gation des bronches de poumon de lapin. Bibliographie

anatomique. Annee V. No. 1. p. 32—38. Avec
6 fig. — 48) Derselbe, La ramification bronebique

chez le lapin. Ibidem. No. 1. p. 17—32. — 49)

Derselbe, Developpement et homologation des bron-

ches principales chez les mammiferes (Lapin). These.

8. Nancy. 79 pp. Avec 25 fig. — 50) Derselbe.
Les bronches eparterielles chez les mammilVres
et spceialement chez l'hotnme. Compt. rend.

T. CXXV. No. 5. p. 315-319. Avec 3 fig. —
51) Haus, G. A., Beiträge zur Anatomie und Histo-

logie des Darmcanales bei Anarrhichas lupus. Inter-

nationale Monatsschr. f. Anat. u. Phvsiol. Bd. XIV.

H. 2 u. 3. S. 42-52. Mit 1 Taf. — 52) Heller.
K. und H. v. Schrill ter. Die Carina trarheae, eilt Bei-

trag zur Kenntniss der Bifureation di r Luftröhre nebst

vergleichend-anatomischen Bemerkungen über den Bau
derselben. Denkschrift, der K. Aead. der Wissensch,

in Wien. Math.-anat. CL Bd. LXIV. S. 397-438.
Mit 5 Taf. u. 38 Teitfig. — 53) Dieselben. Das-

selbe. 4. Wien. Mit 5 Taf. U. 38 Fig. — 54} Die-
selben, Dasselbe. Festschr. für Leop. von Schnitter.

Zeitschr. f. klin. Med. Bd. XXXII. Suppl.-H. S. 211

bis 222. — 55) Hennecart, A., Anomalie des calices

du bassinet et des vaisscaux sanguius d'un rein. Bull.
* de la societe d'anatomie. 1896. Annee LXXI. F. 18.

p. 616. — 56) Hepburn, D. Note on Dr. Harris H.

Wilder's paper „On the disposition of the epidermie folds

upon the palms and soles of Primates". Anal. Anzeig.

Bd. XIII. No. 16. S. 435- 437. — 57) Holl. M..

Die Muskeln und Fascicn des Beckenausganges (männl.

und weibl. Damm), v. Bardeleben's Handbuch der

Anatomie des Menschen. 8. Jena. Liefg. IV. Mit

34 Fig. 58) Holm, .1. F., Ueber den feineren Bau
der Leber bei den niederen Wirbelthieren. Zoologische

Jahrbücher. Anatom. Abtheil. Bd. X. H. 2. 8. 277
bis 286. Mit 2 Taf. — 59) Derselbe, Comparative
histology of the liver. Ebendas. Bd. X. S. 277—286.
Mit 2 Taf. .luum. of the K. microsc. soeiety. P. 5.

p. 361. — 60) Huss, G., Beiträge zur Kcnntniss der

Eimer'schen Organe in der Schnauze von Säugethieren.

Zeitschr. f. wissenschaftl. Zoologie. Bd. LXIH. II. 1.

S. 1—22. Mit 1 Taf. — 60a) Derselbe, Dasselbe.

Tübinger zoolog. Arbeiten. Bd. II. No. 7. S. 285—306.

— 61) Jacqucmet, M., Considerations sur les ano-

malies du foie et des voies biliaircs. 1896. These. 4.

Lyon. 131 pp. - 62) .latta, VI.. Sulla regeuerazione

dell'epitelio nel rene sottoposto ad anemia temporanea.

Archivio medico. Vol. XXI. F. 3. p. 323-334. Con
tav. — 63) Jolly, Rates surnumeraires chez Tenfant.

Revue des maladies de l'enfance. 1896. T. XIV. p. 43!».

— 64) .lungklaus, F.. Der Magen der Cetaceen. 8.

Jena. 94 Ss. Mit 12 Fig. — 65) Kalischer, »>..

Ueber die Sphincteren der Harnblase. Verhandl. des

internat. med. Congresses in Moskau am 19. bis 26. Aug.

Anat. Anzeiger. Bd. XIV. No. 8. S. 229. (Der M.

urethralis hat beim Manne eine Pars anterior, l'ars

media. Pars posterior: beim Weibe fehlt die letztere.)

— 66) Derselbe. Dasselbe. Verhandl. des XII. inter-

nat. med. Congresses in Moskau. 8. S. 1—4. — 67)

Kapelkin, W., Der histologische Bau der Haut von

Petromvzon. Bulletins de la societe imperiale des na-

tnralistes de Moscou. 1896. No. III. p. 481-514.

Avec 2 pl. — 68) Kleiu, G., Zur normalen und patho-
logischen Anatomie der Gärtner'schcn Gänge. Verhand I

.

der deutschen Naturforschergesellsch. auf der 68. Ver-
samml. in Fraukfurt a. M. Th. II. H. 2. S. 215-217.
— 69) Koelliker, A. v., Ueber die Tyson'schen Drüsen
des Menschen. Verhandl. der anatom. Gesellseh. auf ti-

li. Versammig. in Geut. Anat Anzeiger. Bd. XIII-
Suppl.-Il. S. 7. (Discussion: Stieda, v. Koelliker ,

Bonnet.) — 70) Kuljabko, Zur Frage über Gallen

-

capillaren. 4. St. Petersburg. (Kussisch.) — 71)
Langlois, P., Sur l'homologie fonctionellc des Capsulen
surrenales des grenouilles et de mammiferes. Compt..
rend. de la societe de biologie. T. IV. No. 7. p. 184
bis 186. — 72) Derselbe, Les capsules surrenales. 8.
Paris. — 78) Laguesse. E., Schema de la rate.

Bibliographie anatomique. Annee V. No. 2. p. 1 1 i>

bis 124. Avec 2 fig. (Die Arterien lösen sich in einem
aus sternförmigen Zellen bestehenden Netzwerk auf, aus
welchem die Venenanfänge hervorgehen.) — 74) Le-
double, Des muscles normaux et anormaux du perinee

de Thommc. Bulletins de la societe anatomique. 1896.
Annee LXXI. T. X. F. 22. p. 827. — 75) Lcmaire,
Anatomie topographique des organes abdominaux. du
foctus et de l'enfant. These. 8. Lille. — 76) Len-
hossek, M. von, Beiträge zur Kenntniss der Zwischen-
zellen des Hodens. Arch. f. Anat. u. Phvsiol. Anat.
Abtheil. S. 65-85. Mit 1 Taf. — 77)' Derselbe

,

Zur Kenntniss der Zwischenzeiten des Hodens. Ver-
handl. der deutschen Naturforschergesellsch. auf der
68. Versamml. in Frankfurt a. M. 1896. Tbl. 11. H. 2.

S. 489. — 78) Levi, L., Quelques points de l'histo-

logie normale et pathologique du foie de fhomme adult*.

Bullet, de la societe anatomique. 1896. Annee LXXI.
T. X. F. 22. p. 840—844. — 79) Lubarsch, 0.,

Ueber die im männlichen Geschlechtsapparat vorkom-
menden Krvstallbildungen. Deutsche med. Wochenschr.
1896. Jahrg. XXII. No. 47. S. 755-756. — 80)
Mall, P., Ueber die Kntwickelung des menschlichen
Dannys und seine Lage beim Erwachsenen. Archiv f.

Anat. u. Phvsiol. Anat. Abtheil. Suppl.-Bd. S. 403
bis 424. Mit 10 Taf. — 81) Manley, T. H.. A few

notes on the geueral and special features of the ana-
tomy and histology of mueous mernbrancs. Reports on
medieine and surgery. IS96. Vol. LXXV. No. 24.

p. 735—737. — 82) Martin. Zur Topographie der

Keimdrüse. Zeitschr. f. Gvnäcol. 1896. Bd. XXXV.
H. 3. S. 39S—517. — 83) Mä "i"Uiire, P., Considerations

sur les moulages de 80 C*vites utcriae*. Annal. de gyue-

cologie. p. 208—222. Avec 17 fig. — 84) Mayer, Paul.

Ueber den Spiraldarm der Selachier. Mitthciluugeu der

zoologischen Station in Neapel. Bd. XII. II. 4. S. 749
bis 754. Mit I Taf. — 85) Mayet, Consideratious

anatomiques sur la vessie des enfants etc. 8. These.

Paris. 1896. — 86) Meslay, R. et V. Vcau, Double
ureti-re prostatique. Abouchement borgne. Bulletins

de la societe d'anatomie. 1896. Annee LXXI. T. X.

F. 18. p. 674—677. Avec 4 fig. — 87) Mih-il-
kovics, V. son. Bau und Entwicklung der pneuma-
| ischi ':i Gesichtshöhlen. Verhandl. der anat. Gesellsch.

auf der 10. Versamml. in Berlin. 1896. Anat. Anzeig.

Supplementheft. S. 44—63. — 88) Milani, A., Bei-

träge zur Kenntniss der Reptilienlungc. II. Thl. Zool.

Jahrb. Abth. f. Anatomie u. Ontogcnic. Bd. X. H. I.

S. 93—156. Mit 4 Taf. u. 19 Holzschu. — 89) Mo-
restin, H., Des prolongemeuts de la glande sublinguale

ä travers le musele mylobyoi'dieu etc. Bulletins de la

societe anatomique. No. 8. p. 307—312. Avec 3 fig.

— 90) Müller, Wilhelm jun., Zur normalen und patho-

logischen Anatomie des menschlichen Wurmfortsatzes.

Jenaische Zeitsrhr. f. Naturwissenschaft. Bd. XXXI.
H. 2. S. 195—224. — 91) Derselbe, Dasselbe. 8.

Jena. — 98 M :

t. A., La capacite et la position

de IVstomac chez les enfants. Arcbives italiennes de

biologie. T. XXVI. F. 4. p. 491—492. (Referat von

Fusari.) — 93) Niemand, C. Bin Beitrag zur Ana-
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tomic de* weichen Gaumens. Monat *schr. f. Zahnhcilk.

.lahrg. XV. H. 6. S. 241—247. Mit 1 Taf. — 94)
Nusbaum, J. und Z. Markowski, Weitere Studien

iibfr die vergleichende Anatomie und Phylogenie der
Zungenstützorgane der Säugethiere, zugleich ein Beitrag

zur Morphologie der Stützgebildc in der menschlichen

Zunge. Anat. Anzeiger. Bd. XIII. No. 13. S. 845
bis 358. Mit 8 Fig. — 95^ Oppcl, A., Ueber den
Darm der Monotremen, einiger Marsupialier uud von
Manis jaxanieain. Scraon, zoolog. Forschungsreise in

Australien. Bd. II. Ii. 5. .s. 401-433. Mit 3 Taf.

- 96) Derselbe, Dasselbe. Denkschr. naturwissensch.
(ifsellsch. in Jena. Bd. V. Mit 3 Taf. (1. Drüsen des
Oesophagus. 2. Museulatur des Oesophagus. 8. Ver-

t.reitung*bezirk der Brunncr'sehcn Drüsen. 4. Zur
Theorie der Lieberkühn'schen Drüsen und des Ober«
thehen-pithels. 5. Stratum compaetum. »'.. Der Blind-

darm). — 97) Osawa, G.. Beiträge zur Lehre von den
Kingeweiden der Hatteria punctata. Arch. f. mierusc.

Anat. Bd. XL1X. H. I. S. 113—226. Mit 7 Taf.

(»icschmacksknopcn, s. Histol. Epithel.; — 98) * » t i h .

J. W.. Präparate des Rectum. Verband), der auulout.

Gesellsch. auf der 11. Vcr.viinmi. in Gent. Anat. An-
zeiger. Bd. XIII. Suppl.-Ileft. S. 138-135. — 99)
Otto, M., Beiträge zur vergleichenden Anatomie der
• ilandula thyreoidea und Thymus der Säugethiere.

Nebst Bemerkungen über die Kehlsäcke von Lcruur
varius u. Troglodytes niger. Inaug.-Diss. 8. Freiburg i.B.

- 100) Paladino, G.. Per il tipo di struttura deil"

ovaja. Kendiconti della H. Accademia di scienze fisiolog.

e matematiche di Napoli. Vol. III. Con tav. — 101)
Paulesco, N.. Recherche» sur la strueture de la rate.

These. 8. Paris. 79 pp. Avec 7 fig. — 101) Pettit,
\.. Sur le mode de fonetionnement de la glande snr-

r^nale. Compt. rend. de la soc. de biologie. T. III.

p. 320- 322. (Beriebt, f. 1896. S. 20.) — 108) PI-
eard, H., Remarques sur les organes geuitaux (male).

Annale-» des maladics de> organes genito-urinaui. Annec
W. No. 2. p. 184-186. — 104) PicOU, R., Des
variatious des rapports de la rate suivant l';'ige et le

seie. Echo medieal. 1898. Annee XII. No. 5. p. 49
bis 54. — 105) Pilliet, A. H. et V. Venu, Capsule
Mirrenale aberrante du ligaineut large. ('ompt. rend.

do la soc. de biologie. T. IV. No. 2. p. 64—68. —
I0W Plato, J., Zur Kenntnis* der Anatomie und Phy-
siologie der Geschlechtsorgane. Arch. f. microsc. Anat.

Bd. L. H. 4. S. (540—685. Mit 1 Taf. — 107)
Protopopow. S. A.. Beiträge zur Anatomie und Pby-
Mologie der Ureteren. Pfluger's Archiv. Bd. LXVI.
H. 1-2. S. 1— 113. Mit3Taf. — 108)Ramsay,
0., A complete dnplication of the left ureter from the

kidnev to the bladder. Bulletin* of the J. Hopkins
bwpital. 1896. Vol. VII. Xo. 68- 69. p. 201—202.
Witb one pl. — 109) Reinkc, F.. Ueber die funetio-

nelle Structur der menschlichen Stimmbänder mit be-

sonderer Berücksichtigung des einstischen Gewebes.
Anat. Hefte. Bd. IX. II. 28-30. S. 103 -116. Mit

1 Taf. — 110'; Renault. De la region sousglottique
du larynx. These. 8. Paris. -- III) Roraiti, G. e

N.Sterzi. Riecrche sopra i cappillari biliare nel gatto

tmndo il metodo Golgi. Atti della soeieta Toscana
di scienze uaturali. Vol. V. F. 10. p. 73. — 112)
Deila Rovere, D., Rara anomalia del polmone destro.

LK-rorso anormale della grande vena azygos. Giornale
•le-lla R. Accademia di medicina di Torino. Anno LX.
No. 2. p. 95—102. ( on tav. — 113) Rudaux. Rein
<n fer a cheval. Bullet, de la soc. anatom. No. 12.

p. 494. — 1U) Ruchle, G., Ueber die Membrana
prepria der Harncanälchen und ihre Beziehung zu dem
mterxtitiellen Gewebe der Niere. Arch. f. Anat. u.

l'hysiol. Anat. Abth. S. 153- 170. Mit 1 Taf. —
115; Sang» Iii, G.. Rarissime anomale conformazioni
"•••ngcnit'i ed acquisite del pancreas e dei te*ticoli.
r>azzetta medica Lt-mbarda. Anno LVI. No. 4. p. 31 — 33.
- 116) Saint-Hcmy, G.. Rechercbes sur le diverti-

culum pharvngeen de Seessel. Arch. d'anat. microsc.

T. I. F. I." p. 129—13»;. Avec une pl. — 117)

Schaffer, .1., l'eber die Drüsen der menschlichen
Speiserühre. Sitzungsber. d. K. Akad. d. Wissensch, z.

Wien. Md. ('VI. Abth. III. H. 5. S. 176-182. Mit

2 Fig. — 118) Schleffcrdecker. P., Untersuchung
der menschlichen Na-senschlcimhaut. Sitzungsber. der

niederrhein. Gesellsch. f. Naturheilk. in Bonn. 1896.

1. Hälfte. S. 2—12. — 119) Schlater, G., Zur
Histologie der Leber. Anat. Anzeiger. Bd. XIV. No. 8.

S. 209 223. Mit 9 Holzschn. — 120) Schneider.
G., l'eber die Niere und die Abdominalporen von
Si|iiatina angelus. Ebendaselbst. Band XIII. No. 15.

S. 393-401. Mit 3 Fig. — 121) Sebillcau, P., Les

botirses, le cremaster, la vaginale, la descente du testi-

cule. Gazette med. de Paris. 189G. Ann.'c LXV1I.
T. III. No. 48. p. 56 1-564. No. 49. p. 573-576.
Avec 5 fig. No. 50. p. 585-590. Avec 17 fig.

No. 51. p. 598—601. Avec 20 fig. (Bericht f. 1896.

S. 20.) — 122) Derselbe, Les cnvcloppes des testi-

eules. Les bourses. La vaginale, la descente du testi-

cule. Paris. 1898. — 123) Sielski. F., Zur Mechanik
der normalen und pathologischen Lageveränderungen
der Gebärmutter. Centralbl. f. Gynäcol. .lahrg. XXL
No. 20. p. 577—588. - 124) Simon, C, Un cas de
rein au fer ä cheval. Bibliographie auatotnique. No. 5.

p. 236—240. Avec une fig. — 125) Spalteholz,
\\ ., Das Bindegcwebsgerüst der Dünndarmschleimhaut
des Hundes. Arch. f. Anat. u. Phvsiol. Supplcment-
Bd. S. 373—402. Mit 1 Taf. — 126) Sprunck, H.,

l'eber die vermeintlichen Tvson'schcn Drüsen, Inaug.-

Diss. 8. Königsberg. S. 3—48. Mit 1 Taf. — 127)

Stampani, G., Sülle vie biliare della Talpa cieca.

(T. coeca L.) Monitore zoologico italiano. Anno VIII.

No. 8. p. 56. Con una fig. — 128) S t ei u lechner,
M. und C. Tittel, Der Musculus ventricularis des

Menscbcu. Wiener Sitzungsber. der K. Academic der

Wissensch. Bd. CVI. H. 5. S. 157—173. Mit 2 Taf.

129) Stieda, L., Ueber die vermeintlichen Tyson-
seben Drüsen. Verhandl. d. internat. med. Congrcsses

in Moskau am 19.— 26. Aug. Anat. Anzeiger. Bd. XIV.
No. 8. S. 228—229. (Dincussion: Waldeycr.) —
130) Derselbe, Dasselbe. Verhandl. d. anat. Ges.

auf der 1 1. Versamml. in Gent. Anat. Anzeiger. Bd. XIII.

Suppt.-Hcft. S. 6. — 131) Derselbe, Die Leydig'sche

Zwischensubstanz des Hodens. Arch. f. microscopische

Anat. Bd. XLVIIL H. 4. S. 692—695. — 132)

Swale, Vincent, The comparative physinlogy of the

suprarenal capsule*. Proecedings of the R. societv.

V..|. LXI. No. 370. p. 64 73. With 3 tig. (Ber. *f.

1S9C S. 21.) — 133) Derselbe, On the morphology
and phvsiologv of the suprarenal capsules in fishes.

Anat. Anzeiger. Bd. XIII. No. 1-2. S. 39-48.
134) Derselbe, On the suprarenal capsules and the

lvmphoid tissue of teleo*teau fishes. Fbeud. Bd. XIV.
No. 5. S. 151— 152. — 185) Derselbe, The supra-

renal capsules in the lower vertebrates. Procecdiugs
of the Birmingham philosophical societv. 1896. Vol. X.

P. 1. p. 1—26. -• 186) Syiningtou, J.. l'eber Thy-
reoidea, Glandulae parathyreoideae uud Thymus beim
dreizehigen Faulthier. (Ai, Bradypus tridaetylus.)

Arch. f. Anat. u. Physiol. Suppl.-Bd. S. 235—241.
— 137) Tandler, J., Ueber Mesenterialvarietätrn.

Wien. klin. Wochensehr. No. 9. S. 1 — 12. Mit 3 Holz-

schnitten. - 188) Tracgcr, K. I'., l'eber abnnrm<-ri

Tiefstand de* Bauchfelles im Dotiglas'schen Räume beim
Manne. Arch. \. Anat. u. Pbvsiol. Anat. Abth. H. 5

u. 6. S. 316-334. Mit 1 Taf. — 139) Versari,
Pcrmanenza del tubo titnieo in iudividuo adulto con
timo ancora sviluppato. Bollettino della societ.i Lanci-

siana di ospedali di Roma. Anno XVII. F. 1. p. 815.

F. 2. p. 87—91. — 140) Voi'nitch-Sianogcuaky,
(Quelques particularites de la position du rni'diastiu an-

terieur che?, les animaux. Areh. biolog. de l'Instiiut

imperiale de med. exp.'riment. ä St. IVtrrsbourg. T. V.
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20 Kkathr, Desckiptivk Anatomie.

Xo. 1. p. 46—87. Avcc 27 lig. — 14 Ii Waldey. r.

W, Bemerkungen über die Lage des Ureter. Verhand-

lungen d. auat. Gesellsch. auf der 11. Versamml. in

Gent Anat. Anzeiger. Bd. Xlll. Suppl.-Ueft. S. 18-20.
(Discussion: K. von Bardeleben, Waldeyer, Lc-
boucq, Schwalbe.) — 142) Derselbe, Das Tri-

gouum vesieae. Sitzungsber. der K. l'r. Academie der

Wissenseb. in Berlin. Xo. XXXIV. S. 732-749. M.

1 Taf. — 143) Derselbe. Dasselbe. 8. Berlin. M.

1 Taf. — 144) Derselbe, Topographical sketch of

the lateral wall of the pclvic cavity with special refe-

rcuce to the ovarian groove. Read at the mecting of

the anatoinical society of Grast Britain and Ireland at

Dublin. Journal of anatomy and physiology. Vol. XXXII.

p. 1— 10. With one pl. — 145) Wal ton, A propos

de la communication de Keiffer sur l'anatomic com-
paree do l'uterus. Bull, de la societe Beige de gyne-

cologie. No. 1. — 146) Wilder, H. II.. <>n the dis-

position of the epidermic f« >td* upon the palms and
soles of primates. Anat. Au/eiger. Bd. XIII. No. 8— 9.

S. 250—256. — 147) Wilmart, L., Fragments d'ana-

tomic. Des trois dimeusions du larynx adulte, os sesa-

moide et pisiforme. 1896. Clinii|ue. Oct. — 148)

Derselbe, Du poids specilique du parenchyme pulmo-
naire humain. La Clinique. No. 8. 4 pp. — 149)

Znckerkandl, E., Zur vergleichenden Anatomie der

Ovarialtasehe. Anat. Hefte. Bd. VIII. H. 27. S. 705-799.
Mit 6 Tal. — 150) Derselbe, Leber Ovarialtaschen.

1S96. Wiener med. Blätter. Jahrg. XIX. No. 48.

S. 759-761. — 151) Derselbe, Dasselbe. Wiener
klin. Rundschau. Jahrg. X. No. 46. S. 794—795.
(Vergleichend-anatomisch.) — 152) Derselbe, Das-

selbe. Wiener klin. Wochenscbr. 1896. Jahrg. IX.

No. 37. S. 1108-1104.

Verdauungsapparat. — Dzicrawski (32)

beschreibt Frenula labiorum lateralis, welche an

der Ober- und Unterlippe die letzteren mit dem Zahn-

fleisch am ersten Prämolarzahn verbinden. Sie haben nichts

mit den Backentaschen der Säugethiere zu thun, ent-

halten nur Bindegewebe, an der Oberlippe auch Fasern

des M. caninus. Sie sind etwa 3—5 mm hoch und

noch nicht beschrieben, obgleich sie sich bei 28 unter

54 Fällen, also in 52 pCt. vorfinden, ausserdem kommen

mitunter mehrere kleine Falten an dieser Stelle zur

Beobachtung. Da als Frenula nur die in der Median-

ebene gelegenen unpaaren Kalten bezeichnet werden, so

müsste man von I.igg. labiorum lateralia infe-

riora und superiora sprechen (Ref.).

Schaffer (117) erörtert die vou Rüdinger (1879)

entdeckten, vom Ref. (Anat 1880. III, 140) als tubu-

löse Ocsophagusdrüse bezeichneten und von Laute-
scblager (Berieht f. 1S88. S. 13) bei einem Hingerich-

teten bestätigten Drüsen des Oesophagus. S. hat sie

im Alter vou 6 Monaten bis 67 Jahren angetroffen,

allerdings auch wohl vermisst Es sind nicht eine,

sondern mehrere, bis 4 mm in senkrechter Richtung

lauge Drüsenpackete. die von der H'ihc der Cartilago

crieoidea bis zum 4. oder 5. Trachcalknorpel hinab-

reichen, sie liegen auf der Museularis mucosae im

Bindegewebe der Mucosa. Sic bestehen aus einer An-

zahl engerer oder weiterer gewundener und verästelter,

wie es scheint sehr kurzer Schläuche, 'die von einem

einfachen, eubischen oder cylindrischen Epithel ausge-

kleidet werden. Sie erinnern theils an die aeinösen

Drüsen des Oesophagus, theils an die verästelten Oeso-

phagusdrüsen, die nahe an der Cardia sitzen uud wie

die Rüd i n gcr'sche Drüse, die S. als obere Oes» —

phagusdrüsen bezeichnet, einzelne Belegzcl len ent-
halten.

Dünndarm. — Mall (80) kommt in Betreff der
tage der Dünudarmschlingen beim Menschen zu
recht wichtigen Resultaten (vergl. den Bericht über Eufc-

wickelungsgeschicbte). — Spalteholz (125) giebt eine;

sehr genaue und durch instruetive Abbildungen erläu -

terte Darstellung vom Bau der Dünndarmschleim -

haut des Hundes. Das (Wüst dieser Schleimhaut be-

steht in seinem oberhalb des Stratum fibrosum ge-

legenen Abschnitt vorwiegend aus reticulirten Fasern,

d. h. aus einem kernlosen Netzwerk feiner Fäden, welche

durchaus selbständig und im fertigen Zustande in

keinerlei Weise von Bindegewebszellen abhängig sind.

Ausserdem finden sich collagcne Fasern und in etwas

grösserer Menge elastische Fasern vor. — Das Stratum

fibrosum ist ein dicht geflochtenes Netzwerk, grössteu-

theils aus collagcnen Fasern, zum kleineren Thcile aus

reticulirten bestehend; es ist von mehrfachen Lageu

sich verflechtender, mehr läugsvcrlaufender, elastischer

Fasern durchzogen und enthält ausserdem spärliche

Zellen. Die Schicht lässt einen lamellären Aufbau und

eine gitterförmige Anordnung der collagcnen Fasern er-

kennen. — Das Stratum granulosum fehlt nie. Es ist

gebildet durch ein engeres Maschennetz von reticulirten

Fasern und Bändern, durchzogen von einem weitmaschi-

geren Netz elastischer Fasern. Die Maschen sind von

Zellen ausgefüllt, welche sich theilweise dicht an die

Fasern anschmiegen und sie zu umhüllen scheinen.

— Die Schicht der Gl. intestinalis s. Lieberkühni

besitzt als Gerüst ein zierliches Netzwerk rcticulirter

Fasern aus feineren Fäden bestehend und mit grössereu

Lücken als die vorhergehende Schicht; dazwischen

ziehen feine elastische Fasern nach verschiedenen Rich-

tungen. In diesem Maschennetz sind Blutgefässe,

Lymphgefdsse und Muskelfasern aufgehängt. Unmittel-

bar unter dem Epithel der Drüsen liegt eiue sehr zarte

Membrana propria, welche sich im wesentlichen als ein

ganz ausserordentlich enges Netz von reticulirten Fasern

erweist, dem netzförmig anastomosirende elastische Fa-

sern in beträchtlicher Zahl ein- oder aufgelagert sind.

Die Fasern der Membran hängen mit dem Gerüst der

Drüsen zusammen. Zwischen der Membraua propria

und dem Epithel liegt kein Endothel. — Die Zotten

bauen sich vorwiegend aus reticulirten Fasern auf, ent-

halten aber auch elastische Fasern bis zur Spitze hin.

Die reticulirteu Fasern bilden netzförmige Scheiden um
die Blutgefässe. Lymphgefässc und Muskeln; um jede

Muskelfaser und in ähnlicher Weise um die Arterie ver-

laufen dickere Fäden spiralig uud durchkreuzen sich

:

um Vene, Centralcanal und Capillaren dagegen bilden

die Fasern ein feines, anscheinend unregelmässig ge-

flochtenes, enges Maschenwerk. Der Raum zwischen

diesen Hüllen ist von einem feinen Netzwerk einge-

nommen, dessen Fäden sich nach den verschiedenen

Richtungen hin von einer Hülle zur anderen ausspauuen

und dabei in der mannigfaltigsten Weise mit einander

verflochten sind. Nach aussen setzen sich diese Fasern

unmittelbar an die Membrana propria an. An den
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freien Enden der Muskelfasern gehen feine Fäserchen

oder geflechtartige Stränge in der Richtung der Muskeln

ab und sieben bogenförmig zur Membrana propria oder

verlieren sich in dem allgemeinen Gerüst. Die elasti-

schen Fasern der Zotte nehmen von der Basis nach

der Spitze zu ab; sie verlaufen namentlich dicht an

die Muskelfasern geschmiegt in deren Richtung, sind

aber auch in etwas geringerer Zahl an der Arterie und

am centralen Zottenraum zu finden. Die äussere Be-

grenzung des Zottengerüstes gegen das Epithel hin wird

durch die Membrana propria gebildet. Dieses ist eine

sehr dünne Haut, welche fast ausschliesslich aus ring-

förmig oder spiralig verlaufenden, eng verflochtenen,

reticulirtcn Fasern gebildet wird; sie besitzt kleine

rundliche oder ovale Löcher, bis zu 0.00*2 mm im Durch-

messer, liegt den Capi Ilaren so dicht an, dass sie deren

äussere Wand bildet, uud hängt mit den Fasern der

Capillaren, sowie mit dem übrigen Gerüst durch zahl-

reiche Fäden unmittelbar zusammen. Nach der Tielc

zu setzt sie sich direet in die Membrana propria der

Drüsen fort. In der Membrana propria selbst oder ihr

dicht innen anliegend, finden sich vereinzelte elastische

Fasern. Die Membrana propria ist auf ihrer Epithel-

seite glatt; es erstrecken sich keine Fortsätze zwischen

die Kpithelzcllen, höchstens sieht man kleine, ganz

flache, grubenartige Vertiefungen, in denen die Zellen mit

ihren basalen Enden sitzen. Zwischen der Membrana

propria und dem Epithel findet sich auch hier kein

Endothel. — Die Noduli lymphatici des Darmes be-

sitzen ebenfalls überall eine wohl ausgebildete Mem-
brana propria, welche sogar dicker ist, als die au den

Zotten. Die Membrana propria hat verschiedene grosse

Lücken, deren grösste 0,008 mm lang und 0,004 mm
breit war.

Zwischen dem contrahirten und dilatirlen Darme

sind folgende Unterschiede bemerkenswerth. Das Stra-

tum fibrosum verschmälert sich bei der Dilatation bis

fast auf ein Drittel, das Stratum granulosutn bis auf

weniger als die Hälfte. Die Schicht der Gl. intesti-

nales, welche am contrahirten Darme an verschiedenen

Stellen verschieden hoch ist, verliert den grössten

Thcil dieser Ungleichheiten bei der Ausdehnung und

verschmälert sich bis auf ungefähr */t bis */, der

früheren Höhe; ausserdem erweitern sich die Lumina

der Drüsen ganz beträchtlich, und es dehnen sich die

Zwischenräume zwischen den Drüsen, sowie die in

ihnen enthaltenen Blut- und Lymphgefässe ausseror-

dentlich aus. Die Zotten rücken bei der Dilatation

des Darmes auseinander, so dass kleine, von ihnen

freie Felder entstehen; ausserdem verkürzen sie sich

bis auf ungefähr die Hälfte ihrer Länge und ver-

breitern sich zugleich, eventuell bis auf über das

Doppelte.

W. Müller (90) liefert eine Menge neuer Namen.

Die Labia superius und inferius der Vahula ileocoe-

calis werden als Labium coli und Labium coeci be-

zeichnet, ihre Fortsetzungen, die Frenula Morgagni! oder

Retinacula aut. als Plicac valvuläres anterior und

posterior. Die Länge des Processus vermiformis
berechnet M. nach der Methodo der kleinsten Qua-

drate an 40 Fällen für das dritte Decennium beim

Manne zu 10 cm, mit einem wahrscheinlichen Fehler

von 4,4 mm. M. mass an 484 Männern und 334 Wei-

bern in Jena und fand beim Manne den Wurmfortsatz

im Mittel 90.9, beim Weibe 82,5 mm lang. Die An-

gaben früherer Beobachter schwanken zwischen 80 bis

115 mm, jedoch führt M. keine deutschen Beob-

achter an.

Leber. — Browicz (12) theiltc der Academic

der Wissenschaften zu Krakau am 1. März, 5. April

und 13. Mai die Resultate seiner Untersuchungen über

die Leberzclle mit.

1. Die ersten Anfänge der Gallencapillaren liegen

im Protoplasma der Leberzclle selbst und erscheinen

als intraprotoplasmatischc Gallengänge, welche in un-

mittelbarer Verbindung mit den intracelluliiren Gallen-

gängen stehen. Die Anordnung derselben innerhalb

des Protoplasma und ihr Verhältuiss zum Kcrngerüst

ist noch nicht ganz klar. 2. Die Secretionsvacuolen

sind als Querschnitte besonders von Knotenpunkten der

intraprotoplasmatischen Gallengänge zu betrachten.

3. Die intraprotoplasmatischen Gallengänge können im

Falle bedeutenderer intracellulärcr Gallenstauung

Grundlage von pathologischer verschiedengradiger Va-

cuolisation der Leberzellen sein. 4. Der Kern der

Leberzelle nimmt thätigen Antheil au der Seeretiou,

indem er G.illenpigmente absondert. 5. Die Gallen-

pigmentablagerungen innerhalb des Kernes der Leber-

zellen in pathologischen Zuständen sind nicht inner-

halb des Kerngerüstes regellos zerstreut, dieselben liegen

innerhalb scharf abgegrenzter, deutliche Umrisse be-

sitzender rundlicher Räume, woraus zu schliessen ist,

dass im ruhenden Kerne präformirte, ständige Räume
oder t'anälchen vorhanden sind, welche in pathologischen

Zuständen einer Erweiterung unterliegen und die Grund-

lage von pathologischer Vacuolisatiou des Kernes bilden.

Aus dem oben erwähuten Befunde lasst sich

der Schluss ziehen, dass die Leberzellen unter ab-

normen Verhältnissen chemisch verschieden modificirte

Galle secernircu können und dass. je nach dem je-

weiligen Zustande der Leberzellen, wofür die Verschie-

denartigkeit der Gallenablagcrungen in einer und der-

selben Zelle sprechen würde, in verschiedenen Zeit-

periodeu verschieden modificirtes Secret durch eine und

dieselbe Leberzclle abgesondert werden könne. — Inner-

halb der Chroitiatingnindsubstanz des Kernes der Leber-

zelle besteht ein System von feinen Räumen oder Ca-

nälchen, welche in unmittelbarer Verbindung stehen

mit einem totraprotoplasmatischen Cauälchcnsystem,

das wieder mit den intercellulären Gallengängen un-

mittelbar zusammenhängt. Das intranucleäre und

intraprotoplasmatische l'anälchcnsystem muss als ein

zusammenhängendes System von Secrctionscanälchcn

aufgefasst werden, wofür die verschiedenartigen galligen

Einlagerungen sprechen, welche in pathologischen Zu-

ständen dieses Canälchensystems gefunden werden. Der

Anfang der Galleneanälchen müsste demnach in den

Kern der Leberzelle verlegt werden. Die pathologische

Vacuolisatiou sowohl des Kernes als auch des Proto-

plasma, welche in pathologischen Zuständen der Leber-
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zellen angetroffen wird, ist an die Existenz des intra-

uucleärcn und intraprotoplasmatischcn Secretionscanäl-

cl icn systcms gebunden. Die sog. Sccretionsvacuoleu in

den Lcberzellen sind nichts weiter als die cytischen

Querschnitte der intraccllulärcn Gallcngänge, nament-

lich an deren Knotenpunkten. Durch Riickstauung

der Galle können aber unter pathologischen Verhält-

nissen wirkliche Vacuolcn sich ausbilden.

Milz. - Pico u (104) schildert die nach Alter und

Geschlecht wechselnde Lage der Milz. Beim Weibe

sind die unteren Intercostalräume von der 9. Kippe an

bedeutend höher als beim Mann, die Differenzen ver-

halten sich wie 13 : 15; 15 : 16; 17 : 18 mm; im Mittel

beträgt die Summe der Differenzen 4— 5 mm. Die Milz

erreicht beim Manne mit ihrem vorderen Kande den

unteren Rand der 8. Rippe, beim Weibe reicht sie nur

wenig über den oberen Rand der 9. Rippe nach oben;

das Weib nähert sich mehr dem kindlichen Typus.

Beim Kinde ist sie in normalem Zustande unter dem

Fnde der 11. Rippe zu fühlen; beim Greise kann sie,

ohne hypertrophisch zu sein, den unteren Rand der

12. Rippe erreichen.

Respirationsapparat. — Kehlkopf. — Stein •

lechncr und Tittel (128) ziehen zum M. ventricu-

laris des Menschen bogenförmige Fasern, welche einen

Zusammenhang mit dem M. vocalis herstellen. Der

erstcre ist als Abkömmling des letzteren zu betrachten

und verhält sich beim Weibe wie beim Manne, nur dass

er dort etwas schwächer und zarter ist.

Albrecht (11) hat sich, was dringend erwünscht

war, der bisher sehr vernachlässigten vergleichenden

A nat omie des Keh Ikopfes angenommen und von

den Monotremen aufsteigend alle Säugethierclassen. zum

Thcil in zahlreichen Species untersucht, auch bei jeder

Gasse eine zusammenfassende Uebcrsicht gegeben. Fin

detaillirtes Eingehen darauf ist an diesem Ort« nicht

angezeigt; besonders instruetiv ist die Vergleichung des

menschlichen Epiglottisknorpels mit dem der Säuge-

thicre, sowie eine Auseinandersetzung über den Stimm-

baudmuskel, der beim Menschen und den Anthropoiden

ein vielfach durebilochtcues System von Muskelfasern,

als Ausdruck der Function des Stimmbandes als Sprach-

organ darstellt; hierbei wäre nur zu bedauern, dass die

anthropoiden Aflen nicht sprechen gelernt haben.

In Betrefl der cpar teric 1 len Brouchialäste des

Menschen und der Säugethicre kam d'Hardi vi liier (50)

zu Resultaten, die von dem bisher Bekannten sehr ab-

weichen. Die Lungen der Säuger sind ursprünglich

symmetrisch und besitzen an jeder Seite einen epartc-

riellen Bronchus, sei es iu rudimentärem Zustande beim

Embryo, sei es ein entwickelter Bronchus beim Er-

wachsenen. Diese Bronchen sind primäre t'ollateral-

zweige des Hauptbronchus und haben einen eigenthüm-

lichen morphologischen Werth, keinenfalls sind sie Ab-

kömmlinge der bypcrartericllen Bronchialgefässc. Die

Luftröhre wurde mit Collodium injicirt und die Abgüsse

der Bronchialverzweigung durch Maceration iu Chlor-

wasserstoffsäure isolirt.

Gl. parath yroideac wies Symington (ISO)

auch beim Faulthier, Bradypus tridaetylus nach.

Einen Ductus thyrcoglosstis s. cicretorius
der Thymus fand Versari(139) bei einem Mann ven
29 Jahren. Die Drüse war 8 cm lang, 2cm breit, r6lb!i< h
und verhielt sich wie eine gewöhnliche Thymus. Der Duc-
tus verlie! vom oberen Ende des Organcs, zwischen der A. ca-
rotis communis dextra und der Lu'tnhrc, bedetkt von
den Mm. stcüiothyrcoideus und stcruohyoideus dextri zur
Gl. thyreoidea, dann umbiegend in der Furche zwischen
dem rechten Rande der Trachea uud dem Oesophagus»,

woselbst er nach einem Verlauf von einem halben Ccn-
timeter blind endigte. V. glaubt, dass die merkwürdigen

Angaben von Vercelloni (1711), Heister (1717),

Duvcrncy (1761) u. A., welche der Thymus einen
Ausführungsgang zuschrieben, auf die Beobachtung einer

ähnlichen Varietät zurückzuführen sind.

Urogenitalapparat. — Niere. -- Chievitz (21)
giebt eine sehr klare und interessante Schilderung vom
Bau der Niere bei einer grossen Anzahl von Säuge -

thiereu nach eigenen Untersuchungen an etwa 30 Species

und bespricht auch die Vertheiluug der Arterien in der
Niere.

Die Ergebnisse seiner Untersuchungen über die

Membrana propria der Harncanälchen stellt*»

Ruehle (114) folgendermaassen zusammen. Die Mem-
brana propria der Harncanälchen besteht aus lauter

feinen ringförmigen und längsverlaufenden Fasern, welch«*

nur eine etwas stärkere und regelmässiger angeordnete

Lage des interstitiellen reticulirten Gewebes der Nieren

sind. — Die Faserlagen sind in den verschiedenen Ab-

theilungen der Harncanälchen verschieden stark uud
dicht. Sie sind äusserst fein um die Kapseln der ülo-

meruli und die Tubuli contorti. Um die Schleifen-

schenke! werden sie stärker und zeigen weniger regel-

mässige Anordnung und um die Ausführungsginge

schichtin sie sich zu dichten concentrisehen Zügen.

Die Gefässschlingen des Glomerulus bestehen aus einer

streitig erscheinenden hornogeuen Membran, welche an

ihrer Innenseite Endothelkerne, an ihrer Ausscnseite

ein Epithelrohr trägt. Diese Membran hat vielleicht

auch eine faserige Structur; iu sie gehen Fasern von

der Membrana propria der Kapsel des Glomerulus über.

Sie zeigt zahlreiche sehr feine Poren. Alle diese Ver-

hältnisse sind in der Thierreihe bis zu den Amphibien

im Grossen und Ganzen übereinstimmend. Die Fasern

hängen mit den spindelförmigen Zellen des Bindege-

webes nicht zusammen ; nirgends gehen deren Ausläufer

in sie über. Die Zellen liegen ihnen nur mehr oder

weniger dicht auf. — Auch in der Niere des Neugebo-

renen ist ein organischer Zusammenhang zwischen

Bindegcwebszellen und den Fasern des reticulirten Ge-

webes nicht zu erkennen. — Die Fasern lassen sich

durch Kocheu iu eine anscheinend leimartige und eine

die faserige Structur beibehaltende, (wahrscheinlich das

Rcticuliu von M. Siegfried darstellende) Substanz zer-

legen. — Der durch Kochen aus dem reticulirten Ge-

webe erhaltene Leim stammt also wenigstens thcilweisc

wohl aus den reticulirten Fasern selbst.

Die Lage der Urctcrcn hat wie im vorigen

Jahre eine Anzahl von Discussionen hervorgerufen.

Waldeyer (141) liudet, dass der rechte häufiger vor
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der A. iliaca externa, also mehr distalwärts, der linke

häufiger vor der A. iliaca communis verläuft. Wegen

der Veränderlichkeit der Länge der Aa. iliacao commune»,

die von 2—8 cm schwanken kann, ist dieser veränder-

liche Factor bei der Lagebestimmung in Rechnung zu

ziehen. — Funke (38) ist mit der von Schwalbe

[Bericht für 1896. S. 20) gegebenen Beschreibung des

Verlaufes der Ureteren keineswegs einverstanden.

Man solle zunächst den Verlauf auf die Frontalebenc

und Sagittalebene projieiren. Die sog. Flexura marginalis

ergiebt sich dabei als eiue Biegung von vorn nach

hinten, die Flexura pelvina als eine lateralwärts con-

vexe Krümmung. Dicht vor seiner Einmündung in die

Harnblase biegt er sich mit einer kleinen, nicht be-

uaunten Krümmung wieder nach oben. Im Cavum ab-

dominis liegt der rechte Ureter zunächst hinter dem

Duodenum, dort, wo die Pars descendens in die Pari

horizontalis (inferior) übergeht, späterhin liegt er neben

der Vena cava inferior, lateralwärts vou derselben.

Der linke Ureter verläuft dicht an der Vena sperma-

tica, derselben lateralwärts anliegend. Wichtiger ist

jedoch das Verhalten der Ureteren zu den Becken*

»rganen, also von der Kreuzungsstclle der Vasa iliaca

ab. Der linke Ureter kreuzt die Gefässc iu einem

etwas höheren Niveau als der rechte und verläuft unter

dem f'critonacum oder vielmehr dem Mesenterium des

Colon sigmoideum da, wo sich der Recessus intersig-

moideus beiludet; wenn man in dieser Grube das Pe-

ritonaeum anschneidet, liegt der Ureter zu Tage. Der

rechte Ureter geht über den vorderen Hand der Tbeilungs-

«tellc der A. iliaca communis in die A. iliaca externa

und hypogastrica. Zunächst folgen die Ureteren, dann

die A. bypogastrica, vor welcher sie liegen. Während

die Gefässe, soweit sie von Bedeutung sind (A. glutaeae

superiorund inferior), sieh nach hinten lateralwärts wenden,

gehen die Ureteren schliesslich nach vorn medianwärts

zur Harnblase. Von Wichtigkeit ist dabei nur das

Verhalten zur A. uterina des Weibes. Der Ureter liegt

hinter der A. uterina, zwischen ihr und einer grosseren,

vom Plexus uterovaginalis stammenden und zur Vena

hypugastrica ziehenden Vene. Da diese beiden Gefässe

last horizontal verlaufen, der Ureter sich aber nach

vorn der Harnblase zuwendet, so kreuzt er dieselben.

Die obliterirtc A. umbilicalis liegt lateralwärts von

Iretcr und Vas deferen», ganz nahe an denselben vor-

übergehend. Mit dem Rectum kommt der Ureter weder

beim Manne noch beim Weibe in Berührung. F. legt

auch Gewicht darauf, dass beim Manne das Vas deferens

in lateralwärts convexem Bogen nach hinten und unten

verlaufend den Ureter überkreuzt, also erst auf ihm

ruht und dann weiter nach unten und hinten geht,

zeichnet aber selbst (Fig. 46) den Verlauf vor dem
Lrctcr, bevor es auf den letzteren gelangt, ganz richtig.

Beim Weibe bleiben die Ureteren vom Collum uteri

ca. 25 mm entfernt und gelangen etwas unterhalb des

Orifieium externum uteri an die laterale Wand der

Vagina. Auch liegen die Ureteren nicht an der seit-

lichen Beckenwand, sondern werden von ihr durch fett-

haltiges lockeres Bindegewebe (der Fascia pelvis, Ref.)

getrennt.

AuchFaytt (33) untersuchte in mehrals30Fällendie

Lage der Ureteren beim Weibe. Der linke Ureter

verläuft vom lateralen Rande des Uterushalses höchstens

15—20, wenigstens G—8 mm entfernt: beim rechten

beträgt der grösste Abstand 20- -30 mm. Vom oberen

Ende der Cervix uteri beträgt letzterer 20—25 mm
linkerseits, 20 -30 mm rechterseits: der linke Ureter

verläuft mithin stets näher am Uterus als der rechte.

Männliche Geschlechtsorgane. — Die schwie-

rige Frage nach der Bedeutung der Zwischen zel len

des Hodens rrürtern v.Lenhosst'k (76) und Plato(106).

Nach festerem erklärte sie v. Kocllikcr, der sie 1854

entdeckte, für eine au Protoplasma reiche Form von

Bindegewebszellen und Waldeyer (1875) nannte sie

PI asm »zellen. Dagegen führte sie v. Mihälkovics

(1884) auf eingewanderte Gruppen von Keimepithel-

zcllen. Reste der Sexualstränge, also auf epitheliales

Gewebe zurück. Böhm und Davidofl (1895) halten

sie ebenfalls für Rudimente, vielleicht des Wolff'schcn

Körpers. Zahlreiche krystallinische Bildungen im Inneren

der Zwischenzellen wurden von Heinkc (Archiv für

microscop. Anatomie. 1896. Bd. XLVII. S. 34) als

Krystalloidc bezeichnet. Sie sind aus Pflanzcnzellen

und von Wirbellosen längst bekannt und von Lubarsch
(Virchow's Archiv. 1896. Bd. CXIV. S. 316) für den

menschlichen Hoden bestätigt; sie färben sieh mit Eisen-

hämatoxylin schwarz und sind eiweissartiger Natur.

Sie sind nicht mit den von Lubarsch im Inneren der

Samenkanälcheii, in Spcrmatogonicn beobachteten, viel

kleinerer. Krystalleu zu verwechseln: ebenso dürfen die

Zwischenzeiten nicht mit Mastzellen, die an demselben

Orte vorkommen, verwechselt werden. Auch v. L. hält

die enteren für unverbrauchte Reste des embryonalen

Bildungsmaterials des Hodens und die Krystalloidc für

Reservcnahrungsstoffe, so dass die Zwischenzcllen gleich-

sam Vorrathskammern von Zellenbildungsstoffen reprä-

sentiren. Diese Reserve wird verbraucht, wenn der

Hoden auf seine Function wiederholt in Anspruch ge-

nommen wird. In Zeiteu ruhigerer Thätigkcit wird der

Ueberschuss von Nahrungsstoffen iu den Zwischenzcllen

abgelagert, die ihn nachher dann in gelöstem Zustande

au die Lymphe und durch deren Vermittclung an die

bei der Spermatogenese betheiligten Zellen der Samen-

kanälchen abgeben sollen. Plato (106) leitet die

interstitiellen Zellen hingegen von Bindegewebszellen

ab. Sic enthalten einen Eiweisskörper in Krystallform;

P. nennt diese Körper Krystalloidc, stellt sie mit Eisen-

hämatoxylin dar und unterscheidet drei Arten von

Krystalleu: Lubarsch'sche, die klein, nadeiförmig sind

und ausschliesslich in den Samenzellen liegen. Ferner

Chareot'sehe, die grösser und oetaederförmig sind, end-

lich die Reinke'schen Krystalle in den interstitiellen

Hodenzellcn. Letztere können Fett oder Pigment oder

Beides enthalten. Auch in den Ovarien findet sich viel

Fett. Die interstitiellen Hodenzellen, sowie die aua-

logen Kernzellen von His im Ovarium dienen zur

direeten interstitiellen Ernährung. Bei iudirecter inter-

stitieller Ernährung muss das interstitielle Nährmaterial,

welches als Pigment erscheint, wie z. B. im Hoden und
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Ovarium des Schweines, erst eine Metamorphose durch-

machen.

Penis. — Seit Hallcr (1778) die OL praepu-

tiales s. Tysonianae nicht finden konnte, währt der

Streit darüber ob am Penis sich Drüsen oder nur Pa-

pillen vorfinden. Sprunck (12G) hat in einer fleissig

gearbeiteten Dissertation einen originellen Weg einge-

schlagen, nämlich 300 Lebende darauf zu untersuchen

und ausserdem auch im Ganzen 6 Fälle, in denen als

Conservirungsmittel theils Spiritus, theils < 'bromsäure

benutzt war. Schnittserien wurden nicht angefertigt,

wie Sprunck (S. 15) ausdrücklich hervorbebt. Das

Resultat einer so unzweckmässigen Untersuchungsme-

thode Hess sich voraussagen, es wurden keine Drüsen

gefunden, und die Sache wäre vielleicht damit zu Ende

gewesen, wenn v. Koellikcr (69) nicht auf der Ana-

tomenversammlung in Gent gegeu ein derartiges Unter-

suchungsverfahren Protest erhoben hätte, v. Koelliker

hatte bereits 1850 die GL praeputiales geschildert

(Miscrosc. Anat. L S. 184), sie an der Glans, am Fre-

nulum und an dem inneren Blatte des Präputium nach-

gewiesen, und sie kürzlich (69) von Neuem demonstrirt.

Stieda (129) läuguet sie jetzt aber wenigstens für die

Corona glandis (woselbst sie allerdings seltener sind,

Ref.).

Weibliche Geschlechtsorgane. — In Betreff

der Musculatur des Uterus tritt Bayer (5) in eine

umfangreiche, meist auf klinische Dinge sich erstreckende

Polemik gegen Lahs, Sobotta. Roesger, von

Franqut' u. A. ein, die hier nicht erörtert werden

kann. Zur Untersuchung hält B. es für nothwendig,

den ganzen Uterus in Serienschnitte zu zerlrgen und

durch Aufzeichnung jedes 10.—20. Schnittes eine Re-

construetion des Verlaufes der Muskelfaserbündel vor-

zunehmen. Die Vermuthung geht dahin, dass die Fase-

rung der Tuben nur eine der Komponenten der Utcrus-

musculatur ist, an deren Aufbau sich sämmtliche, glatte

Muskelfasern führende Adnexa des Uterus betheiligen.

An dem bekannten gefrorenen Medianschnitte einer

Schwangeren von Waldeyer (1886) sei nur ausnahms-

weise ein richtiges unteres Segmeut der Cervix nicht

vorhanden gewesen, und B. hält seinen eigenen Durch-

schnitt durch ein nicht gefrorenes Präparat für zuver-

lässiger.

Perineum. — Den M. levator ani findet

Browning (17) beim Manne besser entwickelt als beim

Weibe und thcilt ihn in drei Portionen. Der M. pubo-
coecygeus entspringt vom Corpus oss. pubis und vom

Lig. puboprostaticum s. pubovesieale medium, ist ca.

13 mm breit und inserirt sieh theils in den M. sphineter

ani externus, theils weiter nach vorn in das „pcrineal-

body" (Prostata? Ref.), meistentheils aber verbinden

sich seine Fasern hinter dem Rectum mit den Fasern

der entgegengesetzen Körperseite, endigen im Lig. ano-

coecygeum und am Os coecygis. Der M. ischio-

coecygeus entspringt von der Spina ischiadica und

inserirt sich an der vierten Vertebra coccygea, theil-

weise auch am Lig. anocoecygeum. — Die Pars inter-

media entspringt von dem Arcus tendiueus fasciac pclvis,

inserirt sieh nicht in die Wand des Rectum, sondern

seine Fasern gehen weiter rückwärts zur Median 1 iu ie,

dem Lig. anocoecygeum und dem Steissbein. Das
Merkwürdig** ist nun, dass an der Leiche ein Zug am
M. pubocoecygeus den Effect hat, einen Prolapsus ani
hervorzurufen. Der Muskel ist bei Säugethieren, die
einen Schwanz haben, stärker entwickelt als beim
Menschen.

Was die Muskeln am Beckenausgange be-
trifft, so findet Kalischer (65) an der Urethra virilis

vor der Prostata einen Sphinctertrigonalis urethrae.

nämlich einen kleinen Ring glatter Muskelfasern, von
dem sich die glatte Musculatur nur an der hinteren

Wand der Harnblase bis in das Trigonum vesicae

fortsetzt. Die Musculatur des letzteren ist von der
Harnblascnmusculatur getrennt und gehört der Harn-
röhre an. Die Pars membranacea ist bis zur Prostata

von einem ringförmigen quergestreiften M. urethral is

umgeben, an dem eine Pars anterior, Pars media und
Pars posterior sich unterscheiden lassen. Die erstcre

grenzt an die M. bulbocavernosi, vereinigt sich aber
nicht damit. Die Pars media enthält nur circuläre

Fasern, die Pars posterior geht Verbindungen mit den
Muskeln des Anus ein. Beim Weibe fehlt die Pars
posterior, die beiden anderen Abtheilungen sind vor-

handen. (Mithin würde auch beim Weibe ein quer-

gestreifter M. sphineter vesicae existiren. Ref.) Die

Arbeit wurde im anatomischen Institut zu Berlin unter

Waldeyer's Leitung ausgeführt

Pcritonaeum. — Waldeyer (144) schildert in

einem ausführlichen Aufsatz die Fossa ovarii (Be-

richt f. 1896. S. 24) unter Hinzufügung instnictiver

Abbildungen. Den oft sehr differirenden englischen

Ausdrücken ist zur Erläuterung jedesmal die Ucber-

setzung in die lateinische Baseler anatomische Nomen -

clatur hinzugefügt. — Birmingham (8) nennt das

Lig. lienocolicum „Sustcntaculum lienis internum*

und verschafft dem Lobus caudatus der Leber
einen „Rccessus Spigclii", in welchem er an der hinteren

Innenwand der Bauchhöhle zu ruhen pflegt.

Traegcr (138), der unter Leitung von Spalte-

holz arbeitete, beschreibt einen sehr merkwürdigen

und practisch wichtigeu Tiefstand des Perito-

naeum in der Excavatio rectovesiealis bei einem

65jährigen Manne. Das Peritonaeum reichte nämlich

zwischen Harnblase und Rectum bis zum Niveau der

Prostata hinab. Der erste Kreuzbeinwirbel war der-

artig gegen seine Nachbarn abgesetzt, dass zwischen

ihm und dem zweiten Sacralwirbel eine Art von

accessorischem unteren Promontorium auf dem Median-

schnitt sichtbar wurde. Auch war die Plica trans-

vcrsalis recti derart ausgebildet und zwar an der

vorderen und an der hinteren Wand des Rectum, dass

am Ende des Os coecygis eine starke Verengerung des

Rectum und weiter abwärts eine Erweiterung desselben

entstand.

Die Varietäten des Mesenterium theilt

Tan dl er (137) in solche, die durch Hemmung der

seeuudäreu Verwachsung herbeigeführt sind und in

solche, die dadurch entstehen, dass die einzelnen Nor-

malschnitte nicht an ihre normale Stelle gelangen.
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Letztere, soweit sie die Lage des Caecum an der linken

Ala oss. ilium betreffen, wurden bisher vielfach als

Situs inversus partialis betrachtet; sie sind aber nichts

weiter als Hcmmungsbildungen. Drei Fälle im Ganzen

beschreibt T. spcciell und erläutert sie durch Ab-

bildungen, ausserdem eine Milz, die im Omentum majus

liegt und je eine Plica rectovesiealis bei einem weib-

lichen und einem männlichen Indiiiduum, letztere Tom
Neugeborenen. Die Plica entspringt am Blasenscheitel,

verläuft sagittal zum Rectum, verbindet die beiden

Schenkel des Colon sigmoideum mit einander und ver-

liert sich an der Flciura coli siuistra.

VI. Angiologie.

1) Bize, L., Les gaincs vasculaires. 8. These.
Paris. 1896. — 2) Bonnet, R., Präparate vom Herzen
und den Blutgefässen. Berichte der oberhess. Oeselisch,
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raediche. Anno LXVIII. Vol. VIII. F. 8. p. 537-539.
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—» 12) Derselbe, Nach welebeu Richtungen kann
*ich der Brustkrebs weiter verbreiten? Archiv für kli-
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1 Fig. — 13) Oiuria, P. M., Sülle regioni inguinale
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A., L'eber den abnormen Ursprung und Verlauf der Ar-
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normal muscle of the hand with remarks on the oourse
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die axillaren Lymphdrüsen.' Inaug.-Diss. 8. Berlin.

90 Ss. — 17) Gue'pin, Les veines de la prostate. La
France medicale. No. 8. — 18) Hochstetter, F.,

Ein Beitrag zur vergleichenden Anatomie der Kdentaten.
Morphol. Jahrbuch. Bd. XXV. Heft 3. S. 362-376.
Mit I Tafel und 1 Holzsehn. — 19) llornvitz. M. u.

M. v. Zcissl, Beitrag zur Anatomie der Lymphgefässo
der männlichen Geschlechtsorgane u. s. w. Wiener
med. Presse. Jahrg. XXXVIII. No. 24. S. 761— 768.
Mit « Holzsehn. No. 25. S. 796—802. Mit 5 Holzsehn.
'(Vergl. Verhandl. des 1. dermatologischen Cotigresses.

1889.) — 20) Jacques. P., Rccherches sur les varia-

tions regionales de l'epaisseur de l'endocarde humain ä
l'etat normal. Bibliographie anatomique. 1896. No. 5.

6 pp. — 21) Kaimansohn, J., Beitrag zur Frage des
Herzgewichtes. 8. Zürich. — 22) K i rstei n , A., Histo-

risch-kritische Untersuchungen über die Arteria femo-
ralis. Inaug.-Dias. 8. Königsberg i. P. 1896. 61 Ss.

— 23) Mac Calluni, J. Bruce, On the histology

and histogenesis of the heart muscle cell. Anat. An-
zeiger. Bd. XIII. No. 23. p. 609-620. With 10 ligs.

— 24) Manley, T. H., General considerations on the

anatomy of the venous system of the lower extremity.

Medical and surgical reporter. Vol. LXXVIL No. 6.

p. 161—163. — 25) Monod, J., Anomalie du coeur.

Bulletins de la societe anatomique. 1896. Annee
LXXI. T. X. F. 22. p. 852. — 26) Müller, l'aul,

Die venöse Circulation der unteren Extremität und ihre

Bedeutung für die Chirurgie der Schcnkclvenc. Archiv

für Anat. und l'hysiol. Supplem.-Band. S. 339—372.
Mit 7 Holxschn. — 27) Nagel, W., Zur Anatomie des

weiblichen Beckens, besonders der Gefässe desselben.

Centralblatt für Gynäcologie. Jahrgang XXI. No. 5.

S. 136. — 28) Derselbe. Dasselbe. Zeitschrift für

Geburtsh. Bd. XXXVI. IL 2. S. 378-381. — 29)

Porter, W. T„ Kurther researehes on the closure of

the coronarv artet ies. Journal of experimental medi-

cine. Vol. f. p. 46—71. With 4 figs. — 30) Ke-
gaud. C, Les vaisseaux lymphatiques du testicule et

les fausses endotheliuras de la surface des tubes semi-

niferes. These. 8. Lyon. 67 pp. Avec 4 pl. — 31)

Derselbe, Les vaisseaux lymphatiques du testicule.

Comptes rendus de la societe de biologie. T. IV. No. 24.

p. 659—661. Avec 3 fig — 32) Riehe, P., Ano-
malie de la crosse de l'aorte. Bulletins de la societe

anatomique. No. 5. p. 221-222. Avec 4 lig. — 33)

Robineau, Mademoiselle, Anomalies de la glandc pa-

rotide, de l'artere maxillaire interne et du nerf facial.

Ibid. No. 9. p. 384. No. 10. p. 385—386. — 34)

Dieselbe, Bifurcation de la veine poplitec. Ibidem.

No. 5. p. 184—186. Avec 1 fig. — 35) Rolleston,
Heart showing a muscular band passing between the

two musculi papilläres of the left ventricle and capable

of acting as a moderator band. Journ. of anat. Vol.

XXXI. P. 2. p. XXI -XXII. With onc tig. — 36)

Rossolino, G., Zur Frage über die multiple Scleroso

und Gliose. Nebst einer Bemerkung über die Vascula-

risationsverhältnisse der Mcdulla oblongata. Deutsche

Zeitschrift für Nervenbeilkunde. Band II. Heft 1—2.
S. 88-121. Mit 2 Taf. - 37) Sala, L., Sur un cas

interessant d'artere ombilicalc unique prenant origine

direetement de l'aorte abdominale. Archives italiennes

de biologie. T. XXVI. F. 4. p. 485— 486. (Referat

v. Fusari.) — 38) Tonnel, F., Cnntribution a l'etude

du coeur chez lc vieillard. 1S96. These. 4. Lille.

68 pp. — 39) Tricpel. H., Das elastische Gewebe in

der Wand der Arterien der Sehädelhöhle. Anatomische

Hefte. 1896. Bd. VII. H. 2. S. 189-214. - 40)

Vcrsari, Le arterie timiche nell' uomo ed in altri

mammiferi. Loro rapporti con le arteria tiroidee.

Bolletino della soeietä Lancisiana di ospcdali di Roma.
Anno XVII. F. 1. p. 816. F. 2. p. 64—82. Con
6 fig. — 41) Wal derer. W.. Berichtigung über Ana-
tomie und Kiitwickelungsgeschichtc der Venen d-s

Armes. Deutsche med. Wochenschrift. Jahrg. XX111.

Beilage. No. 6. S. RS—90. — 42) Wiart. I'.. Note sur

lc mode de division de Tartere renale et les rapports

de ses branehes au niveau du hile. Bulletins de la so-

ci&e anatomique. No. 14. p. 654-««6. Avec 9 lig.

— 4.3) Young. V. Abnnrmalities of the raiddle saeral

arterv and their m*rph<>logical significanec. Journal

of anat. Vol. XXXI. P. IL No. 2. p. 169—175.

Herz. — Benedict (s. Technik. No. 1) meint, dass

man mit Hülle der Röntgcn'schen Strahlen die Lage

des Herzens am Lebenden mit grosser Sicherheit er-

kenne; von einem systolischen Rückstosse könne keine

Rede sein.

Arterien. — Goetz(14) beschreibt zwei Fälle des

Ursprunges der A. subclavia dextra als letzter Ast

des Aortenbogens. Im ersten Falle, in welchem auch
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26 Krause, Dbsckiptive Anatomie.

ein Truncus biearoticus vorhanden war, verlief sie hinler

dem Oesophagus, im zweiten, durch eine Abbildung er-

läuterten Kalle hinter der Trachea zum rechten Arm.

In letzterem Falte verhielt sich der linke N. laryngeus

inferior wie in der Norm, was noch niemals beob-

achtet war, und stieg daher vor der rechten A. sub-

clavia zum Kehlkopf in die Höhe.

Versari (40) fand bei 42 Männern und 28 Krauen

i» mal eine A. thyreoidea itna. Vou dieser geht ge-

wöhnlich eine A. thymica ab, die sich an der Thymus

oder im Corpus adiposum retrosternale vou Waldeycr
verästelt, und V. schlägt daher den Namen A. thy-

mica media für die erstcre vor. 13 mal stammten

Rami thymici superiores aus den Aa. thyreoideae infe-

riores ab; 44 mal wurde die Thymus ausschliesslich von

den Aa. mammariac internae mit Kami thymici infe-

riores versurgt; letzteres ist die Regel bei manchen

Säugcthieren. Die Aestc der A. pericardiacophrenica

zur Thymus scheint V. zu den letztgenannten Rami ge-

rechnet zu baben, da er sie nicht erwähnt.

Venen. — Paul Müller (26) giebt eine genaue,

von schönen Abbildungen begleitete Beschreibung der

Venen der unteren Extremität, mit besonderer

Berücksichtigung ihrer Anastomosen: dieselben ver-

laufen am Kusse zwischen folgenden hier aufzuführenden

Venen. Von den tiefen zu den oberflächlichen (iefässen

der Zehen. — Von den Vv. metatarseae plantares zu

den Vv. intereapitulares oder Vv. digitales dorsales

= Vv. perforantes anteriores. — Von den Vv. meta-

tarseae plantares zum Retc dorsale oder Arcus dorsalis

pedis (superficialis) = Vv. perforantes posteriores. —
Von den Vv. metatarseae dorsales zum Arcus venosus

dorsalis pedis. — Von Muskclgefässen der Mm. inter-

ossei und extensor digitorum breyis zum Rete dorsale

pedis (superficiale). — Vom Rete dorsale profundum

zum Rete dorsale pedis superficiale. — Von den Vv.

comitantes der Aa. plantares medialis und lateralis zu

den Vv. saphena magna und parva = tiefe Wurzeln

der Saphenae. — Vom Retc plantare zu tiefen plan-

taren Venen; sie benutzen die bücken zwischen dem
M. flexor digitorum brevis einerseits und dem M. ab-

duetor digiti quinti pedis, sowie dem M. abduetor hal-

lueis andererseits zum Durchtritt. — Am l'nterschenkel

sind folgende Anastomosen nachweisbar. Vom Retc

dorsale pedis superficiale zu den Vv. tibiales anteriores:

es sind 5 bis (i Stämmchen = Vv. saphcno-tibiales an-

teriores; zu den Vv. tibiales posteriores, 2—3 Stämm-

ehen = Vv. sapheno-tibiales posteriores; zu den Vv-

peroncae, 4—8 Stärnmchcn = Vv. sapheno-peroneae
;

zu den Muskelvenen des M. trieeps surac, 4—7 Stämm-

chen = Vv. sapheno-surales; zur V. poplitea, 1 oder

2 Stämmchen = Vv. sapheno-popliteae.

Auch Manley f$4) stellte Betrachtungen über das

Venensystem der unteren Extremität an, mit

besonderer Berücksichtigung der so häufigen Varicosi-

täten. Auffallend ist es, dass das Caliber der ober-

flächlichen Venen unterhalb des Knie's viel beträcht-

licher ist, als das der tiefen Venen, während oberhalb

des Knie's beide annähernd dasselbe Caliber zeigen.

Eine Erkläruug davon zu geben ist nicht leicht; M.

glaubt, die tiefen Venen genügten nicht für die Rück-
führung des Blutes aus dem Unterschenkel und Fuss
und daher hätten die oberflächlichen unterstützend ein-
zutreten. M. gedenkt auch der epochemachenden I^e-

monstrationen Virchow's im Jahre 1845 über Throm-
bose und Embolie.

Lymphgefässe. — Ny ström (s. HistoL Oefüs«»e.

No. 11) injicirte die Lymphgefässe des Herzens,
besonders des Myocardium, beim Hund, Schwein, Kai b,
Schaf, Kaninchen und der Katze mit löslichem Berliner-

blau durch Einstich. Die Muskelsäulen werden von
intermusculären Lymphspalten umgeben, die sich auch
mittelst Silberchromat schwarz darstellen lassen. Ausser-
dem aber füllen sich echte, von Endothel ausgekleidete»

anastomosirendc tiefe Lymphgefässe, welche die grösseren

Blutgefässe begleiten. Diese intermyocardialen Lymph-
gefässe gehen in ein unter dem Pericardium gelegenes,

von 0,1 mm weiten, mit Klappen versehenen Stamm -

cheu gebildetes Netz über, uud zwei stärkere
Stämmchen, ein vorderes und ein rechtes, führen die
Lymphe zu den Lymphoglandulae mediastinalcs. Seine

Resultate stellt N. folgendermaassen zusammen. Die
Lympbbahncn des Myocardium bilden eine Combi-

nation von Interstitien und wirklichen t.efassen. — Die

Interstitiell haben eine sehr eomplicirte Form und stehen

in einem sehr innigen Verhältniss zu den Muskel-

elementen, indem sie thcils ein reichliches System vou

intcroolumnareu Saftcanälchen in den Muskelfasern,

thcils Lymphspalten zwischen denselben bilden. Die

wirklichen, mit eigener Wandung versehenen Lymph-
gefässe befinden sieh sowohl im Inneren des Myocardium.

wie an .1. r i »berfläche desselben. Die ganie l.> npk
menge wird gewöhnlich nur durch zwei grosse, zu den

mcdiastinalen Lymphknoten gehende Lymphstämmc aus-

geführt.

Gerota (11) löst die Widersprüche, die unter

den Beobachtern über die Lymphgefässe der Harn-
blase bestehen, dahin auf. dass zwar die Muscularis

zahlreiche Lymphgefässe bei Menschen wie bei Säuge -

thieren besitzt, nicht aber die Schleimhaut. Dem ent-

sprechend, sowie zufolge der Dicke des Blasenepithels

geschieht die Resorption aus der Harnblase nur lang-

sam, und nur von chemischen Körpern mit kleinen

Molekülen, nicht von Alcaloiden wie z. B. Strychuiu.

In der Submucosa des Trigonum vesieale sind Schleim-

haut und Muscularis so eng verbunden, dass die Lymph-

gefässe ebensowohl der erstcren angehören könnten.

Die sog. Saftlücken, die im Bindegewebe überall vor-

kommen, hängen gar nicht mit Lymphgefässcn zusammen.

Sehr häufig linden sich kleine Lymphoglandulae
vesicales anteriores längs der A. vesicalis superior.

die laterales Hegen längs des Lig. umbilicale la-

terale.

Horowitz und Zeissl (19) injicirten die Lymph-
gefässe der Haut der Extremitäten, des Scrotum und

namentlich die des Penis mit Bcrlincrblau, das in

Wasser aufgeschwemmt war, an 35 Leichen und erläu-

terten deren Verlauf durch schematische Zeichnungen.

Merkwürdiger Weise halten sie die längs des Vas de-

ferens aufsteigenden Lymphgefässe der Epididymis für
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neu, ebenso die tiefen Lymphgetässe des Penis, deren

Auffindung sie v. Patruban (1S45) zusehreiben. Be-

inerkcnswerth ist wegen klinischer Rücksichten, dass

tiefe Lymphgefässe des Penis unter dem Lig. inguinale

direet zu einer Lymphoglaudula hypogastrica gelangen

können, ohne durch eine Lymphoglandula subinguinalis

superficialis hindurchgegangen zu sein , was für die

Verbreitung syphilitischen lufectiomatoffea im Körper

von Bedeutung erscheint.

VII. Neurologie.

1) Andrew, Ch. W., Note on a cast of brain-ca-

vity of Iguanodon. Ann. of natural history. Vol. XIX.

p. 585—591. With one pl. — 2) Bardeleben, K. von

und F. Frohse, Leber die Innervirung von Muskeln,

insbesondere an den menschlichen Gliedmasseii. Ver-

handl. d. anat Gesellsch. auf d. 1 1. Versammlung in Gent.

Anat. Anx. Bd. XIII. Suppl. S. 38-41. (Discussion:

Schwalbe, v. Koelliker, v. Bardeleben. Wal-
deyer, Schwalbe, Beyinans.) — 3) Bechte-
rew, W. von, Leber die Kerne der mit den Augenbe-

wegungen in Beziehung stehenden Nerven (des Oeulo-

motorius, Abducens und Trochlcaris) und über die Ver-

bindung derselben unter einander. Archiv für Anat.

und Physiol. Anat. Abth. Heft 5 u. 6. S. 307-315.
M. 11 Holzschn. — 4) Beeeo, A., Sülle varietä di ana-

stoinosi fra il nervo musculu-cutaneo ed il mediauo uel

braccio. 1896. Bollettino della H. accademia medica

di Genova. Vol. XI. No. 4-5. p. 812. - 5) Der-
selbe, Dasselbe. Ricerche fatte nel laboratorio di

anatomia normale di Roma. Vol. VI. F. 1. p. 39

bis 58. Con tav. — 6) Betti, l '., Delle connessioni

del nervo ipoglosso coi nervi cervicali. Bollettino della

R. Accademia medica di Genova. Vol. XI. No. 4— 5.

p. 166—203. Con fig. Anno XII. No. 1. p. 36— 37.

— 7) Bietti, A.. Sulla distribuzione e terminazieme

dellc tibre nervöse nel corpo ciliare. Annali di Ottal-

mologia. Anno XXVI. F. 3. p. 215-222. Con tav.

— 8) Bolk, L., Beitrag zur Neurologie der unteren

Extremität der Primaten. Morphol. Jahrb. Bd. XXV.
Hft. 3. S. 805-361. Mit 26 Holzschn. — 9) Bruce,
A., On the endogeuous or intrinsic tibres in the lumbo-

sairal region of the cord. Brain. P. 111. p. 261— 270.

With 5 pls. — 10) Burckhardt, R.. Beitrag zur Mor-

phologie des Kleinhirnes der Fische. Arch. f. Anat. u.

Physiologie. Suppl.-Bd. S. 111— 136. M. 1 Taf. —
II) Cajal, Ramon y, S., Nueva contribuciiai al estudio

del bulbo raquideo. Revista triniestral inicrogräfica.

Vol. II. F. II. p. 67—99. Con 12 Hg. — 13} Ca-
landruccio, S., Sul ramo laterale del trigemino nei

Murenoidi. Rcndiconti della accademia Gioenia di

scienze naturali in Catania. 1S96. F. XXXX1V bis

XXXXV. p. 14— 15.— 13' Cannieu, A., Remarques
>ur la morphologie des ares vaseulaires et sur les rap-

ports de I'ause gauehc du larynge innricur. Journ. de

medeciue de Bordeaux. 25. avr. et 2. mai. — 14) Der-
selbe, Recherches sur l*innervation de l'emiuenee du
th. nar par le cubital. Ibidem. 1896. Aotit. — 15)

Cole, F. J., On the cranial nervo of Chimaera inon-

strosa Linn, with a discussion of the lateral 1 in«; Sy-

stem and of the morphology of the membrana tympani.

Transaetions of the Roval societv of Edinburgh. 1S96.

Vol. XXXVIII. P.S. No. 19. p.631-680. With 2 pls.

(Bericht f. 1896. S. 27.) — 16) Cramcr, Secundäre

Veränderungen nach einseitiger Bulbusatrophie beim

erwachsenen Menschen. Monatsschrift für Psychiatrie.

Bd. I. Hft. 1. S. 83. (Die Lehre von Koe'llikcr's

von der totalen Sehnervenkreuzung hat bei den Neurologen

wohl nur Kopfschütteln erregt — ? Ref.) — 17) Cyon,
A. de, Les nerfs du coeur et la glande thyroi'de. Compt.

rend. de l acad. T. CXXIV. No. 26. p. 1544-1545.

— 18) Dexler, H., Untersuchungen über den Faser-

verlauf im Chiasma des Pferdes und über den binocu-

lärcn Sehact dieses Thiercs. Jahrbuch f. Psvchiatrie.

Bd. XVI. II. 1 u. 2. S. 179—196. — 19) Devl. .1.,

Contribution ä l'etude de Tauatoinie eomparee du nerf

optiijue, Bibliographie anatomique. Annec IV. p. 61

bis 75. Av. 5 pl. - 20) Dixon, F., On the course of

the taste tibres. Kdinburgh medic. journal. Vol. IV.

p. 395—401. With 2 tigs. — 21) Dotto. 41. c E. Pu-
sateri, Sul decorso delle tibre del corpo calloso e del

psaltcrium. Rivista della patologia nervosa. Vol. II.

F. 2. p. 64 70. Gazzetta sicula. Anno XVIII. F. 1.

p. 33—47. Con lig. — 22) Dubois, E., De verhou-
ding van het gewicht der hersenen tot de grootte van
het lichaam bij de Zoogdieren. Verhandl. d. k. Aea-
demi van Wetenscbapen to Amsterdam. D. V. No. 10.

41 pp. — 23) Derselbe, Dasselbe. Arch. f. Anthro-
pologie. Band XXV. Heft 1 u. 2. S. 1—28. — 24)
Edinger, Kntwickelung des Gehirnbau's in der Thier-

reihe. Monatsschrift f. Psvchiatrie. Bd. I. Hft. 4.

S. 87-88. — 25) Flechsig. P., L eber die Associa-

tionscentren des menschlichen Gehirnes mit anatomi-
schen Demonstrationen. Verhandl. d. dritten iuteruat.

Cungr. f. Psychologie in München. S. 49—68. — 26)

Fraucottc, P., Contribution ä l'etude de l'ocil pa-

rietal de repiphyse et de la paraphyse chez les Lacer-

tiliens. M-'moires de l'acadcmie Beige. 1S96. T. LV.
45 pp. Avec 2 pl. — 27) Fritean, E-, Les branches
extra-petreuses et terminales du nerf faeial. 8. Paris.

Avcc 3 lig. — 28) Froriep, A., Zur Kenntniss der

Lagebeziehungen zwischen (irosshiru und Schädeldach
bei Menschen verschiedener Kopfform. Mit einem An-
hang: Darstellung der cranio-cerebralcn Topographie in

stereographischer Projection von IL Mai er. Leipzig.

Folio. Mit 5 col. Taf. u. Fig. — 29) Fürbringer. M.,

Heber die spino-occipitaleu Nerven der Selachier und
Holocephalen und ihre vergleichende Morphologie. 4.

Leipzig. M. 8 Taf. Aus der Festschrift f. C. Gegen-
baur. Bd. III. S. 349 -788. - 30) Fusari, R., Un
cas d'heterotopie d'une partie du Fasciculus cerebro-

spinalis lateralis et autres varieV-s prcscnt<'es par la

Medulla spinalis et par la Medulla oblongata d'une
petite fille. Archives italiennes de biologie. 1896.

T. XXVI. F. 8. p. 898 407. Con fig. — 31) Ga-
leotti, G., Studio moifologico c citologieo della vt'dta

del diencefalo in alcuni vertebrati. Rivista di patolo-

logia nervosa e mentale. Anno II. F. 11. p. 481

bis 517. Con lig. — 32) Gehuehten, A. van, Le
ganglion basal et la commissure liabenulnire.dans l'en-

cephale de la salatnandre. Bulletins de l'aead. r. des

sciences belgique. Anno LXVII. T. XXXIV. No. 7.

p. 38— 67. Rapport par K. van Beneden. Ibidem,

p. 7— 9. — 33) Giuria, P. M., Sul vormiano medio-
frontale. Bollettino della R. Accademia medica di Ge-

nova. 1S96. Anno XI. No. 3. p. 139-140. - 34)
Goronowitsch. N., L'eber Trigemino-facialis-Complex

von Lota vulgaris. 4. Leipzig. Mit 2 Taf. (Aus d.

Festschrift f. ('. Gegen baur. 1896. Bd. III. S. 1—44.
— 35) Grasset. Le chiasma oculomoteur. Revue neu-

rologique. No. 12. p. 321—328. Avec une tig. —
36) Grützner, F., Kritische Bemerkungen über die

Anatomie des Chiasma opticum. Deutsche medieinisehe

\V„eheuschr. Jahrs: Will. So. 1. S. -J 4. No. 2.

S. 25—27. (Bericht für 1896. S. 27 u. 32.) — 37)

(tut mann, Ii., Zur Histologie der Ciliarnerven. Arch.

I. microseop. Anat. Bd. XLIX. H. 1. S. 1—7. Mit

1 Taf. — 38) Hallcr, B., Der Ursprung der Vagus-
gruppe bei den Teleosti. rn. 4. Leipzig. Mit 4 Taf.

u. 1 Holzschn. Ans d. Festschrift f. C. Gegenbaur.
1S96. Bd. III. S. 45—101. — 89) Hansemann, D.,

Vorlegung rnieroseopischer Präparate. Archiv, f. Anat.

u. Physiol. Physiolog. Abth. H. 5 u. 6. S. 582. —
40) Derselbe. Zusatz zu vorstehender Arbeit (von

He 11 endall. No. 41.) Ebendas. II. 5 u. 6. S. 513
bis 515. — 41) Hellcndall, U., Ein Beitrag zu der
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Frage von der Kreuzung der Sehnerven. Ebendaselbst.

H. 5 u. 6. S. 497- 512. Mit 6 Holzschn. — 42)

Herrick, C. I., The cranial nerve components of Tc-

leosts. Anatora. Anzeiger. Bd. XIII. Xo. 16. S. 425
bis 431. — 48) Jakob, C Atlas du Systeme nerveux

ä l'etat normal et ä l'etat pathologique, suivi d'un pre-

cis d'anatomie etc. Prefacc par Ad. v. .Strümpell.
1896. Paris. 8. XXIII et 224 pp. Avec 78 pl. col.

— 44) Klapp, F., Beitrag zu den Untersuchungen

über die Innervation der Thränendrüse. 8. Greifswald.

— 45) Kollmann, I. (E. Villiger), Phantom vom
Faserverlauf im menschlichen Kückenmark. Anatom.
Anz. Bd. XIII. No. 4—5. S. 153—157. Mit 1 Fig.

— 46) K-raois, W., Zur Topographie der Windungen,
Furchen und Ganglien des Grosshirns. Arch. f. Anat.

u. Physiologie. Anatom. Abth. Hft. 6 u. f». S. 379

bis 398. Mit 2 Taf. — 47) Kreidl, A., Experimen-

telle Untersuchungen über das Wurzelgebiet des Nervus

glossopharyngeus, Vagus und Accessorius beim Affen.

Sitzungsbcr. d. Kgl. Acadcmie d. Wissensch, zu Wien.

Bd. ( VI. Hft. 5. S. 199-237. Mit 2 Taf. u. 1 Fig.

— 48) Kronecker, U. e F. Lüschcr, Innervazione

dclf esofago. Atti dclla accademia di Lincci. 1S96.

Anno Cd.XXXXIII. Vol. V. F. 9. p. 360-362. —
49) Dicselbeu, Innervation de Foesophagc. 1896.

Archives italieunes de biolog. T. XXVI. F. 2. p. 308
bis 310. — 50) Laffaye, Reeherches sur les glandes

lacrymales et leur iunenation. These. 8. Bordeaux.

1896. — 51) Derselbe, Auastomoses entre le nerf

lacrymal. le nasal et lc ganglion ophthalmique. Revue
d'ophthalmologie. No. 7. p. 289. — 52) Leydig, F.,

Zirbel und Jacobson'sche Organe einiger Reptilien,

Archiv f. microsc. Anat. Bd. I. H. 3. S. 385—418.
Mit 3 Taf. — 53) Lugaro, E., Sulla genesi delle cir-

convoluzioni cerebrali e cerebellari. Rivista di patolo-

gia nervosa. T. II. F. 1. p. 97. — 54) Mauclaire,
P., Anomalies du nerf median sur le meine sujet. Bul-

letins de la societe anatomique. Annee LXXl. F. 18.

p. 623—624. Avec une fig. — 55) Mertens. V. F..

Ueber die Hautzweige der Intereostalnervcn. Anatom.
Anzeiger. Bd. XIV. No. 6. 8. 174—177. M. 2 Fig.

— 56) Mickle, W. I., Atypical and unusual braiu-

form», espccially in rclation to mental status. A study

OB brain-facc inorphology. Journal of mental science.

Vol. XLII1. No. CLXXX. No. 144. p. 1-32. —
57) Mies. J., Das Vcrhältniss des Hirn- zum Rücken-
marksgewicht, ein Unterscheidungsmerkmal zwischen

Mensch und Thier. Ceutralbl. f. Anthropologie. Jahr-

gang IL „S. 270-272. (Bei 11 Männern = 51,1 : 1

:

bei 4 Frauen = 49,8: 1.) -- 58) Derselbe, Das-

selbe. Deutsche med. Wocheuschr. No. 38. S. 1—4.
— 59) Miugazziui, G., Osservazioni anatomiche in-

turuo al corpo calloso edad alcune formazioni che con

esso hanno rapporto. Ricerche di Laboratorio di ana-

tomia normale di Roma. Vol. VI. F. 1. p. 5—28.
Con tav. — 60) Minot, C. S., The olfactory lobes.

Report of the 66. meeting of the British association for

the advaucement of science. 18!>r.. p. 836. — 61)

Mirto, D. e E. Pusateri. Sui rapporti anatomiei fra

il nervo accessorio ed il vago. Gazetta Sieula di medi-

cina. Anno XVIII. F. 1. p. 61—69. — 62) Lo
Monaco, Ricerche sul corpo calloso. Bollettino dclla

societä Lancisiana dei ospedali di Roma. Auno XVII.

F. 1. p. 251-252. — 63) Mondio, G., Contributo
allo studio delle circonvoluzioni cerebrali nei deliu-

quenti. 1896. Archivio di psichiatria. Vol. XVII.

F. 5—6. p. 477—4S7. Con una tav. — 64) Mou-
selise, A., Morfologia del gran simpatico e sue fuuzioui

nell'umano organismo. 8. Milano. — 65) Morestin,
W., Le nerf museulo-entane' et l'inncrvation des tegu-

ments de la main. Bulletins de la societe anato-

mique. 1896. Annee LXXI. T. X. F. 21. p. 786
bis 791. Avec 7 tig. — 66) Derselbe, f/innervation

de la face dorsale de la roaiu et des di/igte. Ibid.

Annee LXXII. T. IL No. 1. p. 23-30. Avec 6 lig.

— 67) Parker, A. J., The primate brain. Vol. LV
No. 1435. p. 619—620. (Beriebt f. 1896. S. 28. No. 82.]
— 68) Pcläez, P. L., Anatomia normal de la mcdul;
espinal humana y algunas indicacioncs de anatomi i

comparata. Madrid. 1896. Con fig. — 69) Der
selbe, Los circonvoluciones cerebrales eu la cabra
Anales de la societa espagn. bistor. nat. T. VI. Actas.
p.83— 89. Con 4 lig. — 70) Derselbe, Observacion»_s
recogidas sobre las circouvolucioires cerebrales del cerd..

domestico. Ibid. T. V. Cuad. 3. p. 837—349. Con
9 tig. — 71 l'inyfair Mc Murrich. J., A note on tbe

posterior iuterosscous nervo Aunual meeting of the

society of anatoiny aud physiology. British mcdical
Journ. p. 884. — 72)Ramon, P., L'encephale des Am-
phibiens. Bibliographie anatomique. Nancy. No. VI.

p. 232—252. Avec lig. — 73) Retzius, G., Das
Menschenhirn. Fol. Th. 1 u. II. Jena. Mit 96 Tai
— 74) Derselbe, Zur Kenntnis» der Windungen des

Riechhirnes. Verhandlungen der anatomischen Gesell-
schaft auf der 11. Versammlung in Gent. Anat. An-
zeiger. Bd. XIII. Suppl.-Hcft. S. 105—109. (Dis-

eussion: von Koelliker.) — 75) Hiebe. P., Le nerf

< iiH»al et les muscles de reminence theuar. Bullet, «ie

I i MC. anat. No. 7. p. 251—252. — 76) Ronco-
roni, L.. Sulla disposizione degli strati corticali irrnpr-

lettiei c normali. (Risposta al Dott. Folli.) Archivio
di psichiatria. Vol. XVIII. F. I. p. 106—108. —
77^ Rnpe. G., Ueber das peripherische Gebiet d%
Nervus fn iaüs bei Wirbelthiereu. 4. Leipzig. Mit

76 Fig. Aus d. Festschrift für C. Gegen baur. 1896.

Bd. III. S. 195—348. — 78) Sabin, Florence R-.

On the anatomical relations of tho nuclei of reception

of the cocblear and vestibulär uerves. Bulletins of tbe

Johns Hopkins University. p. 253—259. With 6 lig.

— 79) Sehepiloff, Catherine, Reeherches sur les nerfs

de la VIII. paire cranienne et sur les fonetions du cer-

veau et de la moelle chez les grenouilles avec un

apereu comparatif des fonetions du Systeme nerveui

central dans la classe des Batracicns. Memoires de la

societe phvsieale et d'histoire naturelle ä Gencve. 1896.

T. XXXII. F. 2. 115 pp. Avec une pl. et 66 fig.

— 80) Sehl agenhaufer. F., Anatomische Beiträge

zum Faservcrlauf in den Sehnen enbahueu und Beitrat:

zur tabischen Sehnervenatrophie. Jahrb. f. Psvchiatr.

Bd. XVI. IL 1 u. 2. S. 1—89. Mit 2 Taf. u." 3 Fig.

— 81) Soukhauoff. S., De la racinc spinale du tri-

jtimeau. Revue neurologique. No. 15. p. 898— 402.

Avec 5 fig. — 82) Staderini, R., Intoruo alla ghian-

dola pineale dei rnamraiferi. Monitore zoologico italiano.

Anno VIII. No. 11. p. 241—252. Con 2 tav.

83) Derselbe. Osservazioni eomparative sullo sviluppo

e sui caratteri definitivi della cavitä del quarto veutri

colo al suo estremo eaudale. Pubblicazioni di R isü-

tuto dei studi super, delle sezioni mediche e chirurgiche.

\tm. 30 pp. Con 2 tav. (Bericht f. 1896. S. 32!

— 84) Derselbe. Studio morfologico della gbiandola

pineale dei mammiferi. Monitore zoologico italiano.

Anno VIII. No. 4. p. 77-78. — 85) Derselbe.
Dasselbe. Sperimcntalc. Anno LI. No. 16. — 8'r

Sterne. C. Hirngewicht und Intelligenz. Prometheus

Jahrg. VIII. No. 391. S. 417—421. No. 392. S. 442-444.

Mit 9 Fig. — 87) v. Strümpell, A. und Gh. Jakob,
Neurologische Wandtafeln zum Gebrauche beim klinischen,

anatomischen und physiologischen Unterricht. Müuchen.

Fol. 7 Ss. Mit 13 Taf. — 88) Studnicka, F. K..

Untersuchungen über den Bau des Sehnerven der

Wirbeltbiere. Jenaische Zeitschrift für Naturwissensch.

Bd. XXXI. H. 1. S. 1—75, 26-28. Mit 2 Taf. -
89) Sweet, G. Miss, Variation* in spinal nerves of

,

Hvla. Proceedings of the R. societv of Victorii

Vol. IX. p. 264—296. With pls. — 90) Thomas.
A., Le cervelet. 8. Paris. Avec une pl. et 107 fig

— 91) Turner, W. A., Note on tho course of tbe

fibres of taste. Edinburgh inedical Journal. No. 8-

p. 261 --262. — 92) Undurraga, G., Investignciou«
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auab>micas sobre cl ncumo-gästrico, i cl gran simpätico

rervical. Actes de la societe scicntiliquc de Chili.

T. VII. Livr. I. p. 80—CS. Avec 5 pl. — 93)

Yalenti, G., Un caso di saldatura immediata dei

talami ottici. Archivio di psichiatria. 1896. Vol. XVII.

F. 5-6. p. 608—612. (Bericht f. 18%. S. 29.) —
94) Versari, l'n caso di mancanza del raCQO super-

ficiale cd anteriore del nervo radiale, sostituito dal

nervo muscolo-cutaneo. Bolletino della societä Lanci-

>iaN» dei ospedali di Roma. Anno XVII. F. 1. p. 815.

foj tig. Vol. XVIII.
. F. 2. p. 83—86. Con una hg.

— 95) Vos, J-. de, Etüde de l'iuiiervatiou de l*utcrus

i l'aide de la methode de Golgi. La semaine gyneeol.

So. 4. — 96) \Valdcyer, Heber Hirnwindungen. Ver-

bind!, auf dem XII. intcrnationalm medicinischen Con-

gns> in Moskau am 25. Aug. 1897. Anat. Anzeiger.

Bd. XIV. No. 8. S. 230. (Referat; im Nachtrag über

<;. Retzius s. Bericht f. 1896. S. 28. No. 97.) —
97) Derselbe. Dasselbe. Verhandl. des internationalen

cit-dicinischcn Congresses in Moskau am 19.— 26. Aug.

Ebenda». Bd. XIV. No. 8. S. 230. - 96) Weber,
M.. Over het hersengewicht der Zoogdiercn. Verhandl.

d K. akademi van Wetensch. to Amsterdam. I). V.

p. 153— l.
r
>6. — 99) Derselbe, Dasselbe. Vorstudium

über das Hirngewicbt der Säugethicre. 4. Leipzig.

iAus d. Festschrift f. C. Gegenbaur. 1896. Bd. III.

\ 103 -123.) — 100) Weinberg, R., Das Gehirn der

Lotten. Vergleichend - authropologisch. Cassel. Mit

20 Taf. Fol. — 101) Wijhe, .1. W. van, Over de
pvattig eener spinale zenuw als cotnplex van twee
ulfstandige zenuwen. Abh. d. Kou. Akademie van
Wttcnschapca to Amsterdam. D. V. p. 273—281. -

102) Wikström, D. A., Ueber die Innervation und
den Bau der Mvomercn der Rumpfmusculatur einiger

Fische. Anat. Anzeiger. Bd. XIII. No. 15. 8. 401— 408.
— 103) Wilder, Burt G., The names epiphysis, co-

D.irium and corpus pineale: correetion of an error.

Science. 1896. Vol. IV. No. 85. p. 199 -200. —
104) Derselbe, The paroccipital fissure, should it be

rewgnized and M designated? Proceedings of the

American anatomical association. 8th. sess. in 1895.

4 pp. With 3 tigs. — 105) Derselbe, The relations

of the right and left parietal and paroccipital Iissures.

Jflira. of nervous a. mental diseases. 1896. Vol. XX II I.

p, 548. — 106) Zander. R., Beiträge zur Kenntnis«
der Hautnerven des Kopfes. Anat. Hefte. Bd. IX.

II 28 -30. S. 1—77. Mit 10 Taf. — 107) Der-
selbe, Nerven des Auges. Bibliothek mediciniseher

Wissenschaften. 1. Augenkrankheiten. S. 1—8. —
108) Derselbe, Leber die Lage und die Dimensionen
des Chiasma opticum u. s. w. Deutsche med. Wochen-
M-hrift. Jahrg. XXIII. Beilage No. 3. S. 13—14. —
10'.*) Derselbe, Leber das Verbreitungsgebiet der Ge-

fühls- und Geschmacksnerven in der Zungenschlcimhaut.
Anat. Anzeiger. Bd. XIV. Xo. 5. S. 131—145. Mit

1 Fig. — 110} Derselbe. Leber die sensiblen Nerven
der Augenlider des Menschen. Sitzungsberichte der bio-

logischen Station der Physikalisch ökonomischen Ge-
sellschaft zu Königsberg i. Pr. 29. April. 2 Ss. —
III) Derselbe, Kleine Mittheilungen aus dem Gebiete
des peripherischen Nervensystems. Ebendas. 28. Oct.

2 Seiten.

Gehirn. — Das Verhiiltniss von Ge h i rn ge wicht

und Körpergrösse verglich E. Duhms (28) bei

grosseren und kleineren Siiugethieren. Er nennt die

Beziehung Relationsexponent und lindet, dass

».66 .... die Zahl ist, welche als Exponent zu dem
in einer bestimmten Gewichtseinheit ausgedrückten

Körpergewicht von zwei oder mehreren Thieren gesetzt

»erden muss, um das Verhältniss ihrer Hirngewichte

luzugeben. Dieser Exponent ist aber noch mit dem

Cephalisationsfactor zu uiultipliciren, welcher die

Stufe der Organisation des Gehirns, die Quantität des-

selben auf die Einheit der Körperoberfläche reducirt

oder die relative Cephalisation des betreffenden Thicres

ausdrücken soll, um aus dem Körpergewicht das muth-

maasliche Hirngewicht zu finden. Der Factor nun, der

Alles umfasst, wodurch der Cephalisationsfactor von

dem einfachen Verhältniss zwischen dem Gehirngewieht

und der Körperoberfläche sich unterscheidet, ist pro-

portional der ( ubikwurzel aus der linearen Dimension

(dem Radius) des Körpers. D. giebt das Alles in Form

mathematischer Betrachtungen: das Resultat geht dahin,

dass bei gleicher Organisation die Grösse der pereep-

tiven Sinnesoberfläche es ist, welche die Quantität des

Gehirn .s bestimmt. Mit anderen Worten: wenn ein

Thier mehr Ncrveufascru hat, besitet es auch mehr Ge-

hirn. (Ref.).

Cerebellum. — Das Ccrcbellum der Fische

thcilt Burckhardt (10) in zwei Abschnitte. Der

cranielle Abschnitt ist bei Selachiern, der caudale bei

Teleostiern stark entwickelt, das Kleinhirn der Selachier

ist der Valvula cerebclli posterior der Teleostier ho-

molog. Die specielleu Homologisirungsversuche sind im

Original nachzusehen.

Grosshirn. — Waldeycr (96) erörterte die Art

und Weise der Entstehung der Grosshirn wi n

düngen. Es handelt sich um vorwiegende Eutwickc-

lung einzelner Gruppen von Neuronen, daher wachsen

einzelne periphere Hirntheilc rascher und die Gehirn-

oberfläche muss Faltungen bilden, weil es in eine un-

nachgiebige Capsel, dasCranium cerebrale, eingeschlossen

ist. Bei Thieren mit glatter Grosshirnoberfläche muss

letzteres im Wachsthum mit dem Gehirn Schritt ge-

halten haben. — Geschlcchtsunterschiedc Hessen sich

weder bei Erwachsenen noch bei Neugeborenen nach-

weisen, ebenso wenig giebt es einen besonderen Typus

bei Verbreehern. Die Rassenkennzeichen des Gehirns

sind noch weiter und namentlich an Neugeborenen zu

untersuchen, jedenfalls ist es nothwendig, sich über

eine feste Bezeichnung der Hauptfurchen und ihres Ver-

haltens zu einigen.

Die Melhode des Einbohrens von Stiften und die

geometrische Aufnahme combinirte Kraus (46) mit

einander, um eine klare Einsicht in den Verlauf der

Windungen und Furchen des Grosshirnes incl.

des Thalamus und Corpus striatum zu erlangen. Die

Lntersuehung von 4 Schädeln, deren Läugeubreitenindex

von 70 —88 schwankte, zeigte, dass die erlangten Re-

sultate von Dolichocephalie oder Brachycephalie unab-

hängig sind.

Chiasma opticum. — Die durch v. Koelliker

(Bericht f. 1896. S. 31) vou Neuem angeregte Frage

nach der Durchkreuzung der Nn. optici im Chiasma ist

in zahlreichen neuen Untersuchungen discutirt worden.

Grützner (36) hat seine Ansichten über den Verlauf

der Nervenfasern im Chiasma opticum (Bericht f. 1896.

S. 32) nochmals auseinandergesetzt, ohne Neues hinzu-

zufügen, und scheint sogar die vollständige Dureh-

kreuzung beim Fötus und sämintliehen Wirbeltbieren,

mit Ausnahme der Säuger, zu bezweifeln. — Hell en-

dall (41) hatte drei Fälle von Atrophie des rechten
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N. opticus zur Verfügung, in welchen das betreffende

Auge vor 10, 15 und 22 Jahren vor dem Tode verloren

gegangen war. Das Chiasma wurde in Schnittserien

von 0,04—0,05 mm Dicke in horizontaler Richtung zer-

legt. In allen Fällen war der rechte X. opticus atro-

phisch und die Atrophie Hess sich in einem isolirt ver-

laufenden ventral-medialen Uündel bis in den gegenüber-

liegenden, also linken Tractus opticus verfolgen. In

keinem Schnitt giebt es ein äusseres atrophisches Bün-

del des rechten Tractus. Das Mittelstück des Cbiasma

besteht immer aus parallel laufenden Faserzügen, die

dem linken N. opticus entstammen, niemals lindet in

erstcrem eine Kreuzung statt. Isolirt liegende atro-

phische Züge giebt es im gleichseitigen Tractus über-

haupt nicht. Wie viele der Tractusfascrn sich kreuzen

und wie viele es nicht thun, darüber scheint sich nichts

haben bestimmen zu lassen. Ausser Horizontalschnitten

hat Hellendall auch Querschnitte eines pathologischen

Chiasma angefertigt und er kommt auf Grund beider

Arten von Schnittserien zu folgenden Resultaten. Das

vollständige Fehlen eines isolirten atrophischen Bün-

dels im rechten Tractus, da» Vorhandensein der atro-

phischen Partie innen und ventral im linken Tractus

ist das Ergebnis der Untersuchung auf dem Quer-

schnitt. Dies stimmt glatt überein mit dem Resultat

der Horizontalschnittscrie. — Eigentümlich ist sämmt-

lichen drei pathologischen Chiasmen Folgeudes: Die

vollständige Atrophie des rechten Opticus. Da-s kleine

atrophische dreieckige Feld an der rechten Ausseuseite

des Chiasma. Das constante Vorherrschen der Atrophie

im Mittelstück des Chiasma, wodurch die sich sicher

kreuzenden Bündel des linken Opticus in ihrem Bogen«

verlauf schön hervortreten. Das Uebergreifen des atro-

phischen Processes auf den Anfang dos linken Opticus,

die linke Hälfte des Chiasma und das mediale Drittel

des linken Tractus. Die vollständige Erhaltung des

linken Opticus. Das constante Fehlen eines isolirten

atrophischen ungekreuzten Bündels im rechten Tractus,

der in allen Fallen durchweg nur gut gefärbte Faser-

bündel erkennen lässt. Das Vorkommen von Aussen-

bündeln des linken Opticus, welche in den linken

Tractus ausstrahlen. Die Verschmilerung des Tractus.

— Die Atrophie ist aber nicht bei allen Fällen gleich

stark entwickelt. Während sie in dem erstbeschriebenen

Falle am geringsten sich ausprägt, überwiegt sie im

letzten und wird von dem an zweiter Stelle genannten

noch Übertreffen. Diese Steigerung der Atrophie greift

offenbar von innen nach aussen, von hinten nach vorn

und von ventral nach dorsal im Chiasma und im linken

Tractus Platz.

In einem Nachtrage zu Hellen da ll's (41) Arbeit

giebt II a ii se man n (40) an. dass in einem von dessen

Fällen im linken Tractus gut erhaltene Nervenfasern

sichtbar waren, die jedenfalls nicht alle ungekreuzten

Fasern entsprechen. Denn eine solche Anzahl von un-

gekreuzten Fasern giebt es nicht. Hansemann nimmt

daher an. dass die gekreuzten Fasern des rechten atro-

phischen N. opticus, die sich mit den ungekreuzten ver-

mischen, trotz der langen Jahre nicht vollständig atro-

phisch geworden sind und dass ein Thc.il der im linken

Tractus erhaltenen Fasern aus dem rechten at r o -

phischen X. opticus stammt. Ausserdem nimmt
llansemanu an, um die vielen Widersprüche der l$o-
obachtcr an pathologischen Chiasmen zu erklären, iass
individuelle Verschiedenheiten im Verlauf der Fasern
vorkommen können. H. '39) fasst seinerseits seino
Resultate wie folgt zusammen. An den Präparator*

zeigte sich, dass beide Tractus schmaler als norm I

sind; dass sich ein geschlossenes atrophisches Fasor-
biindel aus dem X. opticus nur in den Tractus optier u •>

der gegenüberliegenden Seite fortsetzt; dass Fasern aus
dem gesuudeu X. opticus in den Tractus derselben

Seite hineingehen und sich hier mit den gekreuzten
Fasern vermischen. Im Chiasma opticum zeigen sioh>

Fasern, die mit flachen Bogen in den Tractus der .an-

deren Seite eingehen und hier an der Innenkante it»

geschlossenem Bündel verlaufen, und Fasern, die mit
eiuer Schleife nach dem anderen X. opticus zu in den
Tractus der anderen Seite eindringen und sich hier

mit ungekreuzten Fasern vermischen.

Corpus pineale. Die älteren und neueren Be-
obachtungen über das Corpus pineale und die Or-

gana vomeronasalia (Jacobsoni) bespricht Leydig (52.;

und hebt bei ersteren die Entdeckung von Rabl-
Kückhard hervor, dass die Zirbel des Menschen ein

Rudiment der Anlage eines Parietalaugcs ist. Unter-

sucht wurden Platj daetylus muralis. der eine Paraphysis

s. Epiphysis anterior ausser der eigentlichen Zirbel oder

Kpiphysis posterior besitzt, ferner verschiedene Schlangen,

die kein Parietalauge aufweisen.

• Rctzius (74) beschreibt zwei Wurzelwindungen

des Tractus olfactorius, den Gyrus semilunaris

rhincnccphali und den Gyrus ambiens, aus welchen

die laterale Wurzel des Tractus olfactorius hervorgeht.

Ursprungskerne der Hirnnerven. Was den

oberen Trigeininuskern (oder Xucleus mesoeephalicus)

anlangt, so constatirte Terterjanz (s. Histol. Vlfl,

a. Xo. IM), der im anatomischen Institut in Berlin

unter Waldeyer's Leitung arbeitete, die multipolare

Beschaffenheit der G a n g l i en z e 1 1 e n des oberen Trige-

minuskerties im Ansehluss an v. Koelliker's Unter-

suchungen; man hatte früher den Zellen einen ein-

fachen Protoplasmafortsatz, der sich vielfach tbeilt,

ausserdem einen Axcueylinderlortsatz zugeschrieben.

von Bechterew (3) sucht die Vorstellungen über

die Kerne der Augenmuskelnerven zu berichtigen.

Der X. oculomotorius hat vier Kerne: zwei grössere,

von welchen der eine paarig, der andere unpaar ist

und zwei kleinere, paarige, accessorischc Kerne. Der

Xucleus n. oculomotorii dorsalis ist der grösste und

kann als Hauptkern bezeichnet werden. Es ist der alt-

bekannte paarige Oeulomotoritiskeru, die Kerne beider

Seiten verschmelzen an ihren medialen ventralen Rän-

dern mit einander. Der zweite, unpaare. ebenfalls aus

grossen Ganglienzellen bestehende Kern liegt au der

Medianebeue im Niveau des vorderen und mittleren

Dritttheiles der Hauptkerne und ist viel kleiner. Dorsal-

wärts und lateralwärls. sowie nach vorn von letzteren

liegen d kl.-ii,e.| paarigen, accessorischen Kerne. nt

enthalten feinere und beim Fötus sich später ent-
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wickelnde Nervenfasern. — Nach vom, lateralwärts und

dorsalwärts vom Hauptkern befindet sich der massig

grosse obere Uculomotoriuskern von Darkschewitsch

(18S4). Derselbe hat mit dem N. oculomotorius gar

nichts zu thun, sondern gehört, wie v. Koclliker und

und Beruheimer bereits gezeigt haben, der hinteren

Gebirncommissur au, an deren ventralen Seite er liegt.

Ferner gehört der Nucleus ventralis posterior n.

«.culomotorii zum N. trochlcaris. Die meisten Wurzel-

faseru des N. oeulomotorius kreuzen sich nicht, uur

ein kleiner, aus den Hauptkerucn stammender Thcil

durchkreuzt die Medianebene; es sind dies die hinteren

caudalcn) Wurzelfasern. Im Hauptkeru verliert sieh

ein Theil der Fasern des Fasciculus longitudiualis tue-

dialis oder des hinteren Längsbündels, andere Fasern

gehen zum Kern der hinteren Commissur. Der er-

wähnte, bisher als Nucleus ventralis posterior n. oculo-

motorii bezeichnete Trochleariskcrn liegt innerhalb des

Fasciculus longitudiualis medialis. In letzteren treten

Fasern aus dem Abduceuskeru ein, durchziehen die

ltapbc in der Medianebeue und gelangen wahrscheinlich

zum Oculomotoriuskcrn der entgegengesetzten Seite.

Die bekannten vier Kerne des X. acusticus er-

läuterte Miss Florence R. Sabin (78) mit Hülfe von

ziemlich undeutlichen Abbildungen an zwei Scbnittsericn

von Neugeborenen, einer horizontalen und ciuer fron-

talen (transverse V). Sie ergaben die längst festge-

stellten Tbatsachen; besonderes Gewicht scheint die

Verfasserin auf die innige Verbindung des Nucleus n.

oochlearis ventralis mit dem Corpus trapezoideum und

dem Nucleus olivaris superior zu legen.

Periphere Nerven. — Gebirunerven. — Der

Verlauf der Geschmacksuerveuf aseru der Zunge

ist mehrfach untersucht worden. Turuer (91) sucht

ihren Verlauf zum Gehirn durch Erörterung patholo-

gischer Fälle zu ermitteln. Die Resultate sind freilich

unsicher genug (moot), doch sollen sie nach T. mehr auf

den N. petrosus superficialis major und das Ganglion

semilunare des N. trigeminus hindeuten, als auf den N.

.utermedius und den N. glossopharyngeus. So viel ist

jedoch sicher, dass in einem Falle von Ferguson (1890)

auf den beiden vorderen Dritttheilen einer Zungenhälfte

die Geschmacksempfindung verloren war, in Folge fet-

tiger Degeneration des N. petrosus superficialis major,

die durch eine Exostose im t'analis pterygoideus (Vidü)

erzeugt war.

Nach Dixon r20) werden die Ges>cbmacksuerven-

:asern seit dem Anfang des Jahrhunderts bald dem N.

trigemiuus, bald dem N. glossopharyngeus oder auch

wohl beiden zugesehrieben, zumal die Geschmacks-

knospeu auch im vorderen Zungenabschnitt auf den

Papilla« fungiformes vorkommen. Zwischen den experi-

mentellen und den pathologischen Befunden besteht wie

so oft in solchen Fällen ein Widerspruch. Die ältere

Theorie ging dahin, dass die Geschmaiksuervenfaseni

theils vom Nervus glossopharyngeus oder aber, entweder

vom N. lingualis durch die Chorda tympani zum N. fa-

cialis und von diesem durch den N. petrosus superficialis

major zum Ganglion sphcnopalatinum und von letzterem

durch den zweiten Ast des N. trigeminus zum Gehirn

gelangen. Oder sie gehen im N. glossophar) ugeus durch

das Ganglion petrosum und die Nn. tympanicus und pe-

trosus superficialis minor zum Ganglion oticum und von

da durch den dritten Ast des N. trigeminus zum Gehirn.

Die neuere Theorie schreibt dem N. glossopbarvngeus

und dem N. iutermedius die Leitung der Geschmacks-

nervenfasern zu. Anatomisch liegt es auf der Hand,

dass die zahlreichen starken Aeste des N. glossopha-

ryngeus zur Zunge, der Gaumenscblcimhaut u. s. w.,

die zu Geschmacksknospen gehen, nicht alle in so feinen

Nerven, wie die Nn. tympanicus und petrosi superficiales

Platz finden können. D. schlägt den einzig richtigen

Weg ein, die Kntwickelungsgeschichte heranzuziehen

und stützt sich auf die durch ein instruetives Dingramm

erläuterte Nachweisung von Iiis (Bericht f. 1889. S. 88.

No. 5») — von D. falsch citirt). Danach kann gar kein

Zweifel bestehen, dass der N. tympanicus ein Auswuchs

des (ianglion petrosum, mithin ein Ast des N. glosso-

pharyngeus ist, während die Chorda tympani und der

N. petrosus superficialis major dem Ganglion geniculi

und dem N. iutermedius angehören. D. hält die Theorie,

dass die Nn. glossopharyngeus und interraedius die Ge-

schmacksempfindungen leiten, für die richtige und er-

hofft die Entscheidung von irgend einem pathologischen

Falle, in welchem beim Menschen das Ganglion geniculi

rein exstirpirt sein würde. Trotz Ausschaltung des N.

trigeminus würde die Geschmacksempfindung ungestört

bleiben müssen. — Diesen Discussionen gegenüber fällt

es auf, dass Zander (111) behauptet, durch anatomische

Präparation erkennen zu können, dass der N. glosso-

pharyngeus sowohl Geschmacks- als Gefühlsnerv für den

hinteren Theil der Zungenschleimhaut, der N. lin-

gualis (ieschmacks- und Gefühlsnerv für den Zungen-

körper und die Zungenspitze sei. Zander (HO) be-

spricht auch die aus jedem grösseren Lehrbuch der

Anatomie bekannte Versorgung der Haut der Augen-
lider mit sensiblen Nerven. — Die Diffe renzen, die in

Bc/.ug auf die Betheiligung der Nn. accessorius und

vagus an der Innervation der Keblkopfmusculatur u. s. w.

bestehen, führt Kreidl(47) darauf zurück, dass Einige

den Ramus internus des N. accessorius nicht kennen

oder ihn ohue Weiteres dem N. vagus zurechnen. Um
der Schwierigkeit auszuweichen, theilt K. die in Betracht

kommenden Wurzelfasern in ein oberes, mittleres und

unteres Bündel. Letzteres entspricht dem Ramus ex-

ternus und des N. accessorius, das mittlere seinem

Raums internus. Dieses oder das untere Vaguswurzel-

büudel versorgt nach Experimenten K.'s an 14 Exem-

plaren von Macacus rhesus den N. laryngeus inferior,

den M. levator veli palatini und den N. depressor. Die

früheren Experimente an Kaninchen. Hund und Katze

weichen hiervon etwas ab, werden indessen von K. nicht

als entscheidend angesehen.

Rückenraarksuerven. — Bolk (8J versucht, an

der Hand klinischer Beobachtungen und anatomischer

Untersuchungen (wobei die Technik nicht angegeben

ist) den Verlauf der sensiblen Rückeumarks nerven
zu ihren Hautbezirken aufzuklären. Letztere sollen

Dermatome genannt werden, weil sie in segnientaler

Reihenfolge cranial-caudalwärts angeordnet sind. Der
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2. Cervicalucrv versorgt die Haut des Hinterhauptes

und eine Zone vom Ohr bis unter das Kinn, der

3. Ccrvicalncrv den Anfang des Nackens und die Vorder-

fläche des Halses, der 4. die Seitenfläche des Halses

bis zur Clav. herunter. Die Anordnung der Ver-

breitungszonen an der oberen Extremität kann man

sich so vorstellen, dass der 4. Ccrvicalnerv auch noch

die Schulter, der 5. die Radialseite des Oberarmes, der

6. die Radialseite des Vorderarmes versorgen, während

die Ulnarseitc des Oberarmes volarwärts vom I., dorsal-

wärts vom 2. N. tboracaüs, die Ulnarseite des Vorderarmes

aber vom 1. Thoracalnervcn versorgt wird. Die 7. und

S. Nn. cervicales sind die längsten, der erstcre versorgt

die Gebiete der Nn. medianus uud radialis an der Hand,

der 8. Cervicalnerv die Ulnarseite der letzteren, mit

Ausnahme des Antithenar und des fünften Fingers,

denen der 1. Dorsalnerv entspricht (wie es Ref. 1864

zufolge von Nervcndurchschneiduugen beim Affen mit

nachfolgender fettiger Degeneration augegeben hatte).

Selbstverständlich schildern diese Angaben die Ver-

breitungsbezirke nur in allgemeinen Zügen, letztere

greifen an ihren Rändern in einander über, auch mögen

individuelle Variationen vorkommen. Immerhin ist von

B. zum ersten Male der Versuch gemacht, die Haut des

Halses und der oberen Extremität nach bestimmt
abgegrenzten Metamercn einzutheilen. Die grosse

morphologische wie klinische Bedeutung der Angelegen-

heit leuchtet von selbst ein und es ist nur zu bedauern,

dass ohne Hülfe von Abbildungen sich hier die Grenzen

der Dermatome nicht so klar angeben lassen, wie sie

durch die schematischen Zeichnungen des Originals ver-

deutlicht werden.

Versari (94) beschreibt einen Fall, in welchem

rechterseits der Raraus superficialis des N. radialis

vom X. musculoeutaneus ersetzt wurde. Die Varietät

war noch nicht beschrieben.

Die Verdickung am distalen Ende des N.

interosscus antibrachii dorsalis, die zwischen

den Sehnen der Mm. extensor digitorum communis und

extensor indicis proprius auf dem Handrücken nach

englischen Handbüchern (Quain, III. I'. II. 1895. p. 306)

gelegen ist, zufolge der deutschen Handbücher aber

nicht existirt, fand Playfair Mc. Murrich (71) doch

constant vorhanden, wenngleich theilweise nur schwach

entwickelt. Diese Verdickung wird von einer Biudc-

gewebsmasse gebildet, die den Nerven da umgibt, wo

er sich in seine Endäste auflöst und daselbst enthält

die Verdickung eine grosse Anzahl von nervösen Ter-

rainalkörperehen, die wie Endkolben (Krause's sense

organs) aussehen uud nach Horsley die Endigung der

Nn. nervorum darstellen. — Nach W. Turner und

Schwalbe kann der genannte Nerv als Varietät wie

bei den anthropoiden Affen zur Dorsalfläche einiger

Finger gelangen; daher deutet Play fair diese

constante Anschwellung als Resultat einer phylo-

genetischen Verkürzung des N. interosscus anti-

brachii dorsalis, die mit ciuer Bindegewebswucherung

Hand in Hand geht : es wäre ungefähr eine Aufknäuelung,

wie sie die Gl. coccygea in Betreff der seitlichen End-

äste der beim Menschen verkümmerten A.sacralis media
darstellt (Ref.).

Bolk (8) erklärt in Betreff der Hautnerven cl c r

unteren Extremität die Fasern des N. dorsalis la-
teralis digiti quiuti pedis aus dem N. suralis für di<_-

am meisten- distal wärts angelegten der unteren Ex tre -

mität beim Menschen und den M. peronaeus loogu* für
den am meisten distalwärts angelegten Muskel. B. be-
schreibt auch ausführlich die Hautncrven der unteren
Extremität bei anthropoiden Affen und einige Varietäten
derselben beim Menschen.

Sympathische Ganglien. — Undurraga (9&)
cutdeckte beim menschlichen Fötus eine Anzahl von
kleinen Arterien, die das Ganglion cervicale s im-

perial versorgen. Es erhält eine mediale aus der
A. thyreoidea superior, eine laterale aus der A. occi-
pitalis, eine vordere mediale aus der A. carotis communis
und eine obere laterale aus der A. stylomastoidea..

Diese Arterien kommen, wie man sieht, hauptsächlich

aus der A. carotis externa: den in deutschen Lehr-
büchern erwähnten Zweig aus der A. pharyngea ascen-

dens erwähnt U. nicht. Das Ganglion cervicale medium
erhält Zweige aus der A. thyreoidea inferior, das in-

ferius aus der A. intercostalis suprema. — Sehr inter-

essant sind auch die Angaben des Verf.'s über Aeste
des N. vagus. Ein N. laryngovascularis stammt
aus dem N. laryngeus superior und sendet microsco-

pische Zweige zum Plexus thyreoideus superior und zu

der medialen Arterie des Ganglion cervicale superiu*.

Den N. depressor nenntU. N. lary ngovagocardiacus,
weil er vom X. laryngeus superior oder dessen Ramus
exteruus oder vom N. vagus direct oder von einem
Ramus cardiacus superior entsteht. Der Plexus thyreo-

ideus inferior enthält constante Zweige von einem Ra-

mus cardiacus superior n. vagi oder vom N. cardiacus

medius. — In theoretischer Beziehung stellt U. ein an-

schauliches Schema auf über eine gegenseitige vaso-

motorische Innervation nervöser Centralorganc uud die

vasomotorische Function des X. vagus, und erläuteit

seine Bemerkungen über die erwähnten Nervenzweige

durch Abbildungen.

Vin. Sinnesorgane.
I

a) Sehorgane.

1) Agababow, A., Untersuchungen über die Natur
der Zonula eiliaris. Archiv für microsc. Anat, Bd. L.

II. 4. S. .

r
>63- 588. Mit 1 Taf. — 2) Alt, A., Is

there a layer of pigincnt epitbelium - cclls between the

Choroid and retina? American Journal of Ophthalmologe-.

No. 2. p. 39. — 3) Andogsky, N., Zur Frage über
die Ganglienzellen der Iris. Archiv für Augenheilkunde.
Bd. XXXIV. H. 2. S. 86— 98. Mit 7 Fig. — 4)

Bietti, A., Lc fibro nervöse della coroidea studiate col

metodo di Golgi. Annali di ottalmologia. Anno XXVI.
F. 4. p. 334-343. Ton tav. — 5) Derselbe, Con-
tribuziouc allo studio del tessuto elastico nelT occhio.

Archivio di oftalmologia. Anno IV. Vol. 7—8. p. 217.
— 6) Derselbe. Contribution ä Petude des libres

clatiques dans quelques parties de paupi'^res. Archive«
italiennes de biologie. T. XXVI. F. 4. p. 494—495.
(Referat von Fusari.) — 7) Buchanan, L., The glands
ol the eiliary body. Journal of anatomy. Vol. XXXI.
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!•. 2. p. 262-267. With onc pl. — 8) Elschnig,
A. Cilio-retinalc Gefässc. Leipzig. 8. Mit 18 Fig.

—

9* Kita. G. W., A working model of tbe eve. (Amer.

physiol. Soc.) Science. 189G. Vol. III. No. 56.

p 114— 115. — 10) Fumagalli, A., II tessuto clastico

nella glandola lagrimale dell' uomo. Monitore zoologico

iuliano. Anno VIII. No. 7-8. p. 167-169. Con
una tav. — 11) Fusari, R,, Note historique a propos

des nouvelles dreouvertes sur la fine anatomie de la

r< tiue de Lhomme et des mammiferes. Arcb. italiennes

de biologie. T. XXVII. F. 1. p. 155-158. — 12)

(tatti, A.. Sulla rigeneraziouc della porpora e sul

furaportamcnto dell' cpitelio pigmentoso nella retina

esposta ai raggi Röntgen. Annali di otlalmologia.

Anno XXVI. F. 4. p. 344-351. — 13) Derselbe,
Sur la regcueration de la pourpre et sur la maniere

doot se comporte l'epitbelium pigmcntairc dans la

r. iine exposte aux rayons Röntgen. Arcbives italienues

de biologie. T. XXVIII. F. 1. p. 47-49. - 14)

• Üacomini, C, La plica semilunaris e la laringe nellc

scimmie antroprontorfe. Nota auppletoria alla Anatomia

del Ncgro. Con 2 tav. XI. La plica semilunaris nel

Gorilla, nel Chimpanzi- e nel Gibbone. XII. La laringo

ucl Gorilla c nel Gibbone. Giornale della R. Accademia
de medicina di Torino. No. 7—9. — 15) Derselbe.
La plica semilunaris et le larynx chez ies siuges anUuro-

pomorphes. Arrhives italiennes de biologie. T. XXVIII?
V. 1. p. 98—119. Avec 2 pl. — 16) Greef, R.,

Leber Zwillings - Ganglienzellen in der menschlichen

Retina. Archiv für Augenheilkunde. Bd. XXXV. H. 2—3,
S. 156-170. Mit 1 Taf. — 17) Hamann, 0., Mit-

theilungen zur Kenntnis* der Höhlenfauna. Zoologischer

Anzeiger. Bd. XX. No. 548. S. 521—524. — 18)

Kaitins, E.. Bemerkungen zu einer Arbeit über die

Retina von Ramön v Cajal. Anat. Anzeiger. Bd. XIII.

Xo. 4 u. 5. S. 151-153. - 19) Koelliker. A. v.,

Leber den Dilatator pupillae. Bd. XIV. No. 7. S. 200,
— 20) Laffaye, Recherches sur les glandes lacry-

males. 8. Paris. — 21) Leydig, F., Einige Bemer-
kungen über das Stäbchenroth der Netzhaut. Archiv

für Anatomie und Physiologie. Anatomische Abtheilung.

IL 5 u. 6. S. 385— 344. — 22) Lohnstein, T.,

Leber den Brechungsindex der menschlichen Horn-

haut. PflÜKer's Archiv. Bd. XXVI. IL 8 und 4.

\ 210—214. — 23) Mermet. P., Du role de l'epi-

tbelium "antcrieur de la cornee vis-ä-vis de l'exosmose

>«ulaire. Bulletins de la societc' anatomique de Paris.

So. 1. p. 15—18. — 24) Derselbe. Tratet du cul-

!<*-sae conjonetival, ses rapports avec le litube coruccu
• la fente palp<brale. Bulletins de la soctrte auato-

mique. No. 14. p. 612—616. Avec 2 fig. — 25) Pas-
er a. E., Le Arteriae reeurrentes chorioideae ed i loro

rapporti con la rete vascolare sanguigna della lamina

rhoriocapillaris. Ricerche del Laboratorio di anatomia

normale di Roma. Vol. VI. F. 1. p. 29—37. Con

% — 26) Sattler, H., Ueber die elastischen Fasern

der Sclera, der Lamina cribrosa und des Schnerven-

Ntammes. Archiv für Anatomie u. Phvsiologie. Supple-
ra^nt-Bd. S. 335-338. Mit 1 Taf. - 27) Slonaker,
J. R., A comparative study of tbe area of acute vision

in vertebrates. Journ. of morphology. Vol. XIII. No. 8.

p. 445—489. — 28) Derselbe, Dasselbe. Science.

Vol. DL No. 56. p. 113—116. — 89) Weiss, L.,

Ueber das Waehsthum des menschlichen Auges und
über die Veränderung den Muskelinsertionen am
wachsenden Auge. Anat. Hefte. Bd. VIII. H. 25.

8. 191-248. Mit 3 Taf. — 30) Derselbe, Danelb«.
Wiesbaden. 8. Mit 3 Taf.

b) Gehörorgane.

32) Held, H., Zur Kenntnis« der peripheren Gc-

hörleitung. Archiv f. Anat. u. Physiol, Anat. Abth.
H. 5 u. 6. S. 350-860. Mit 1 Taf. - 33) Lugaro,

J«hrMb«ricbt d«r (MtaaUn Mediciu. I8V7. HA. I.

E., Sülle funzioni dei canali semicircolari. Hivisla di

patologia nervosa. Vol. II. F. 10. p. 440—449. Con
fig. — 34) Morrill, A. D., Tbc iunervation of the

auditory epithclitim in mustelus canis De Kay. Jour-

nal of comparative neurology. 1896. Vol. VI. No. 3.

p. 214—215. — 35) Paitbas, Du pavillon de Poreille.

Archivio di psichiatr. T. XV1U. p. 1. — 36) Rüge,
H., Das Knorpelskelett des äusseren Ohres der Mono-
trenien. Morphologisches Jahrb. Bd. XXV. H. 2.

Mit 6 Holzschn.

c) Andere Sinnesorgane.

37) Aichel, 0., Kurze Mittheilung über den histo-

rischen Bau der Riechschleimhaut embryonaler Teleostier.

Sitzungsberichte der Gesellschaft f. Morphologie u. Phy-
siologie in München. Bd. XL iL 2—3. S. 73—78.
— 38) Broom, R., On the comparative anatomy of

the organ of Jacobson in marsupials. Linneaa Society

of New South Wales. 25. Nov. 1896. Zoologischer An-
zeiger. Bd. XX. No. 522. S. 29—80. — 39)Gocrkc,
M., Beiträge zur Kenntniss der Drüsen in der Nasen-

Schleimhaut. Archiv f. microsc. Anat. Bd. I. H. 4.

S. 547- 562. Mit 1 Taf. - 40) Nagel, W. A., Leber
das Geschmacksorgan der Schmetterlinge. Zoologischer

Anzeiger. Bd. XX. No. 543. S. 405—406. Mit 2 Fig.

— 41) Seydel, 0., Over het zoogenamte Jacobson'scbe

orgaau bij de Amphibien. Tijdscbrift der Nederland-
sche dierkondige Vereeniging. D. V. A. 1. p. XL.
— 42) Derselbe, Over het Jacobson'schc orgaan der

Chelonia. Ibidem, p. LI II.

Auge. — Weiss (29) theilt Messungen am Bul-

bus oculi mit, die an 5 Erwachsenen und 14 Kindern

angestellt waren, um die Wachsthumsverbältnisse da-

raus abzuleiten. Die Insertionen der Sehnen der Augen-

muskeln sind voT) den ihnen seitlich anhaftenden Binde-

gewebssträngen leicht zu unterscheiden.

Lohustciu (22) betrachtete die Cornea als eine

23proc. Eiweisslösung in einer 1 proc. Kochsalzlösung

und berechnete auf dieser Grundlage theoretisch den

Brechungsindex zu 1,8739; Aubert und Mathiessen

hatten 1,372 gefunden.

Sclera. — Sattler (26) giebt mit Hülfe von

Oreein u. s. w., wie Stutzer (Bericht f. 1896. S. 35)

eine sehr genaue Schilderung der elastischen Fasern

in der Sclera. der Lamina cribrosa und im N. opticus.

In der ersteren liess sich mit Sicherheit feststellen,

dass der Reiehthum der Sclera an elastischen Fasern

ein überraschend grosser ist, dass die Fasern durchweg

sehr fein sind, dass sie stets mit den Bindcgcwcbs-

bündeln annähernd parallel verlaufen, und wie diese

in den verschiedensten Richtungen mattenartig sich

durchkreuzen, und endlieh, dass sie keineswegs immer

stark welligen, spiraligen oder korkzieherartigen Ver-

lauf haben, wie sie sieh bei der Kalibehandlung dar-

stellen, sondern einen mehr gestreckten oder nur leicht

wellig geschwungenen, was speeifische Färbungen an

gut lixirtcn Präparaten klar erkennen lassen.

Iris. — von Koelliker (19) sagt mit Recht, dass

diejenigen sieh selbst kein gutes Zcugniss ausstellen,

welche wie Retterer (Bericht f. 1888. S. 16) und

Vialleton (Arch. de microsc. T. I. F. 8) den von

v. K. schon 1854 beschriebenen M. dilatator pu-

pillae des Kaninchens (nicht einmal mit den heutigen

Untcrsuehuiigsmcthoden, Ref.) finden können.

3
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Retina. — Ueber dieselbe liegen diesmal keine

bcmcrkenswcrthen Neuigkeiten vor, daher mögen fol-

gende Befunde erwähnt werden. Krause (s. Histolog.

Villa. No. 113) schreibt dem Rückenmark des

Amphioxus Lichtempfindung zu, so weit das

eigentümliche Pigment, das früher als Schblau be-

zeichnet wurde, im Rückenmark distalwärts reicht. —
Hamann (17) schildert auch in microscopischer Hin-

sicht das Auge des blinden Höhlenwohncrs Tro-

glocaris Schmidtii, eiuer Garnccle aus der Höhle von

Gurk in Unterkrain. Der ganze Innenraum des ei-

förmigen Augenstummels wird von dem Sehgangliou

ausgefüllt.

Zonula eiliaris. — Agababow (1) erklärt die

Zonula fasern nach ihren tinctoriellen Eigenschaften

für den Xcurogliafasern nahestehend. Sie hängen mit

der Retina zusammen und diese gehören deu Ectoderm

an. Sic gleichen in ihren chemischen Eigentümlich-

keiten aber auch den elastischen Fasern und mögen

ein Zwischenglied zwischen ihnen und den Neuroglia-

fasern darstellen. Sie färben sich nach der Weigert-

schen Methode wie die letzteren, weisen, wie diese,

keine Anastomosen und keine Theilungen auf, gleichen

oder ähneln aber den elastischen Fasern durch ihre

Aufnahmefähigkeit für Saffranin, Jodviolett, Victoriablau,

namentlich aber für Fuchsin.

Conjunctiva. — Giacomini (14) hatte Gelegen-

heit, die Plica scmilunaris beim Gorilla, Chimpanse

und Gibbon zu untersuchen. Es finden sich ausser

hyalinem Knorpel mehr oder weniger zahlreiche acinösc

Drüsen, die G. mit den Gl. tarsales (Meibomi) vergleicht,

und die offenbar Talgdrüsen gewesen sind, da die Plica

semilunaris, wie seit Waldeyer bekannt ist, ein ab-

geschnürtes Stück der Cutis darstellt. Ausserdem sind

keine traubenförmigen Drüsen vorhanden, welche G.

zwar vom Busehmann her, nicht aber, wie es scheint,

beim Europäer kennt und auch keine Spur einer Ha-
derschen Drüse, die bei kleinen Affen der alten Welt

in rudimentärem Zustande vorhanden ist. — (Was den

Larynx der genannten Anthropoiden anlangt, so springt

die Chorda vocalis, ganz unabhängig von dem Stimm-

bandmuskcl, in das Lumen des Kehlkopfes vor.)

Thränenapparat. — Das Gewebe derThränen-

drüse ist sehr reich an elastischen Fasernetzen und

i i. magall i (10) hat sie jetzt mit Gro in gefärbt; er

thcilt über die Methode mit. dass man Zeit darauf ver-

wenden muss. Die Stücke soll- n 8— 10 Tage bei einer

Temperatur von 37 u C. in der Tinetionsflüssigkeit liegen,

um auch die feinsten Fasern gefärbt zu erhalten. Wenn
die Färbung zu stark geworden ist, reducirt man sie

durch längeres Auswaschen in 1)0 proc. Alcohol. Die

Ausführungsgänge werden von elastischen Fasern um-

sponnen, die feinsten der letzteren dringen aber (un-

gefähr wie Nervenfasern? Ref.) in das Innere der Acini

ein, welches sie durchsetzen, um an der entgegenge-

setzten Seite wieder auszutreten.

Gehörorgan. — Held (32) erklärt, dass im

Kpithel des Ductus cochlearis eine kleinere oder grössere

Summ'- von Haarzellen, welche an weiter von ein-

ander entfernten Abschnitten einer Schneckenwindung

liegen, mit einer Gauglienzelle des Ganglion spirale

Cochleae in Verbindung stehen. Es würde also, wenn

man der älteren Theorie folgt, eine Summe verschiedein

hoher Töne in eine Ganglienzelle zusammengeleitet und die

Erregung durch den aus ihr entspringenden Axencylinder-

fortsatz zum Gehirn fortgepflanzt werdeu. Die bipolaren

Zellen des Ganglion spirale Cochleae senden zahlreich-

Dendriten aus, die aber nicht als solche, sondern ah

Axencylinderfortsätze angesprochen werden müssen, weil

sie von Nervenmark umhüllt sind. Die spiralen sub-

epithelialen Nervenbündel des Schueckeuepithels te-

zeichnet H. als Ringpleius und die von ihnen in ra-

diärer abgehenden, isolirt verlaufenden Nervenfasern

als Collateralen.

Frey (S. 6. No. 44) untersuchte die Varietäten

des Stapes an 166 Exemplaren des letzteren und giebt

eine sehr detaillirte Beschreibung desselben. Den be-

kannten, durch alle Auflagen sich fortschleppenden

Schreibfehler in Hyrtl's Lehrbuch der Anatomie, wo-

nach der hintere Schenkel mehr gerade wäre, bat F

bemerkt, findet aber beide Schenkel gleich stark ge-

krümmt in 23pCt., und den vorderen Schenkel in

6 pCt. stärker gekrümmt als den hinteren. Den Binueu-

räum zwischen den Schenkeln nennt F. Spatium inter-

crurale — eine wohl cinigermaassen überflüssige Be-

reicherung der immensen anatomischen Nomenclatur.

schreibt diesem Spatium auch eine obere, mehr wie ein

gothiseber Spitzbogen geformte (22 pCt.) und eine unter>\

ähnlich oder anders geformte Wölbung zu. Eine Crista

stapedis, die auf der tympanaleu Fläche der Basis die

beiden Schenkel mit einander verbindet, war in 16pCt.

vollständig, in 18pCt. unvollständig ausgebildet —

Auch der Hammer und Ambos finden beiläufige Berück-

sichtigung in Betreff der nicht gerade schwierigen Auf-

gabe die linksseitigen von den rechtsseitigen Knücbelcben

zu unterscheiden. — Die beigegebenen Abbildungen des

Stapes sind sehr hübsch.

Nase. — Gocrkc (39) untersuchte die Drüsen

der Nasen seh leim haut von Säugethieren nach allt-n

Richtungen hin. In der Regio olfactoria waren keine

Schleimdrüsen beim Hunde, Kaninchen, Meerschwein,

der Katze und Ratte zu finden. Zahlreich wäret

Becherzclleu und seröse Drüsen in der übrigen NaseD-

schleimhaut. Letztere sind theilweisc zusammengesetzte

Drüscncomplexc.

Lcydig (s. NeuroL No. 52) hat die Organa vorne-

ronasalia (Jacobson!) bei Platydactylus muralis und

an verschiedenen Schlangen untersucht. Von allgemei-

nerem Interesse ist die Bemerkung, dass sie den

becherförmigen Organen verwandt sein mögen und in

dieseu findet vielleicht neben der empfindenden auch

eine sccretorischc Thätigkeit statt. Nach S. Mayer

sind die Geschmacksknospen nichts anderes als intra-

epitheliale Drüsen und aus den sog. Geschmacksscheib<'n

auf den Papillac fungiformes der Frösche quillt nach

L. im frischen Zustande eine gallertartige Masse und

lagert .-ich über der ersteren. Es darf daran erinnert

werdrn (Ref.), wie zweifelhaft zum Mindesten es i'«.
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ob <ler Frosch überhaupt Geschmacksempfindungen be-

rftlt, da er seine von Chitinpanzern umhüllte Beute

rasch und unverletzt zu verschlucken pflegt.

IX. Anatomie der Rassen.

Handbücher, Craniometrie und Allgemeines.
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p. 299—300. — 5) Bonnifay, J., Du developpement
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p. 109— 120. — 17) Dumont. A.. La dtpopulation.

ktvue mensuclle de l'ecole de l'anthropologie de Paris.

F. 1. — 18) Earle, C, On the afllnitics of Tarsius:

» contribution to the phylogeny of the primates. Ame-
rican naturalist. Vol. XXXI. p. 569—575, 680—690. —
19) El Iis, H., Man and woman, study of secondary

sexual characters. 2. ed. 8. — 20; Estimation de la

part d'incertitude dans la determination du sexe des

eräoes. La proportion des eränes de sexe incertain est

aussi forte dans les sencs des raecs interieures que
dans cellcs des races blanches. Revue mensuclle de
l'ecole d'anthropologie de Paris. Anncc VI. No. 4. —
21) Fere, La dedoublement du tourbillon des cheveux
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Archivio per l'antropologia. T. XXVII. F. 2. p. 169

bis 171. Con una tav. — 27) Hrlicka, A., A fevr

words about anthropometrv-. Journal of insanitv.

Vol. LIII. p. 521. - 28) Hutchinson, H. N., Pre-

hLstoric man and bcast. 8. London. Vol. I. 298 pp.
With 10 pls. — 29) Gutberiet, C, Der Mensch, sein

Ursprung und seine Entwickelung. Eine Kritik der

mechanisch-monistischen Anthropologie. 8. Paderborn.
(Teleologisch.) — 30) Hyatt, A., The influence of

woman in the evolution of the human racc. Natural

science. Vol. II. No. 66. p. 89—93. — 8t) Jullien, L.,

Petitc note sur le pied prehenäile. Arch. de psvehiatrie.

Vol. XVIII. F. 1. p. 10-13. — 32) Kcith". A., An
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Gibbon. Natural science. 1896. Vol. IX. p. 377—379.
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34) Koblbruggc, J. H. F., Bijdragcn tot de Natuurlijko

geschiedenLs van Menschen en Dieren. 8. Batavis. —
35) Derselbe. Der Atavismus. I. Der Atsvismus
und die Descendenzlehre. II. Der Atavismus und
die Morphologie des Menschen. 8. Utrecht 81 St. —
86) Kollmann, J., Der Mensch. 8. Zürich. 75 Ss.

Mit 4 Taf. und 4 Fig. — 87) Krause, W., Uebcr
Schädelcapacität Zeitschrift für Ethnol. 1896. Jahrg.

XXVIII. H. 6. S. 614. — 88) Laloy, Centralblatt

für Anthropologie. Jahrg. II. Heft 8. S. 221—222.
(Referat über Riplcy, s. Bericht für 1896. S. 40.) —
39) Lange, E. von, Die normale Körpergrüsse des

Menschen von der Geburt bis zum 25. Lebensjahre.

Nebst Erläuterungen über Wesen und Zweck der

Skala-Messtabelle zum Gebrauche in Familie. Schule

und Erziehungs-Anstalten. S. 1—38. Mit 2 Taf. —
40) Lapouge, G., Recherches anthropologiques sur lo

Probleme de la depopulation. Revue d'economie poli-

tique. T. IX. p. 1002. T. X. p. 132. - 41) Lenz,
H., Die Anthropoiden des Muscum9 zu Lübeck und
Dr. L. Prochownick, Einige Bemerkungen zu den
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Anno XXXXV. F. S-9. p. 826-827. — 48) Der-
selbe, Dello sviluppo dei corpo. In rapporto colla

professione c colla condizione sociale. 8. Roma. —
44) Lombroso, C, Virchow, Sernoff e l'antropologia

criminaie. Torino. Vol. XVIII. F. 1. p. 94—103.
— 45) Mahoudeau, P. G., La locomotion bipede est

la characteristique des hominiens. Revue mensuelle de
.

l'ecole de l'anthropologie. T. VI. No. 6. — 46)

Marty, J., Le developpement physique chez les jeunes

soldat-s. Annales d'hygiene. T. XXXVII. No. 1.

p. 44—59. — 47) Matiegka, H., Anthropophagie in

der prähistorischen Ansiedlung bei Knovize und in der

prähistorischen Zeit überhaupt. Mittheilungen der an-

thropologischen Gesellschaft in Wien. 1896. Bd. XXVI.
— 48) Meyer, H., Ueber die Urbewohner der Cana-

rien. Festschrift für A. Bastian. 1896. Berlin. 8.

— 49) Niederle, L., 0 puvodu Slovanu. (l'eber die

Herkunft der Slaven.) 1896. 8. Prag. 149 Ss.

(Czechiscb.) — 50) Onnis, Ardü. E., II metodo zoolo-
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pacitä cranica dei Sardi. Archivio per l'antropologia.
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•
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8. Paris. 1898. - 55) Platz. B., Der Mensch, sein

Ursprung, seine Rassen, sein Alter. 8. Aullage. 8.

Würzburg. Mit 400 Fig. — 56) Ploss, H., Das Weib
in der Natur- und Völkerkunde. 5. Auflage von Max
Bartels. 8. Leipzig. Bd. I. XX u. 710 Ss. Bd. II.

VIII u. 712 Ss. Mit 11 Tafeln und 420 Tcxtabbildgn.
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T. VIII. No. 2. p. 205-208. — 64) Stearns, W.S.,
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data. American Journal of ütsanity. 1896. Vol. LDL
No. 2. p. 253—261. With 3 figs. — 65) Vcnturi,
L., Origiuc dei caratteri differcnziali fra l'uomo e la

donna. Manicomio moderno. Anno XII. No. 1. —
66) Virchow, R., Rassenbildung und Erblichkeit. Fest-

schrift für Bastian. 1896. Berlin. S. 1—44. — 67)

Waldeyer, W., Anthropologische Mittheilungen auf der
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XXVIII. No. 9. S. 112. — 68) Wcissenberg. S.,

Uebcr die verschiedenen Gesichtsmaasse und Gcsichts-
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für Ethnol. Jahrg. XXIX. B. 2. S. 41-58. - 69)

Yearbook (20 th) of the U. S. Reformator}- for the fiscal

vear endiug Septbr. 30. 1895. With lllustr. and an-

thropometric Tables. 8. With 19 Pls. — 70) Zanke,
t'eber Messung des Schädelinnenraumes. Neurol. Cen-

tralblatt. Jahrg. XVI. No. 11. S. 488-491.

b) Allgemeine Rassenanatomie.

71) Abel. J. .1. and W. S. Davis, On the pig-

mciit of the uegro's skin aud hair. Journ. of experi-

incntal med. Vol. I. p. 361—401. With one pl. —
72) D'Abundo, Glandole sebacee preaurieolari in un
degencrato. Archivio di psichiatria. Vol. XVIII. F. 4.

p. 404-410. Con tig. — 73) Adaehi, B., Notes an-

thropologiqucs. Journ. of the anthropological society

of Tokyo. Vol. XI. No. 123 et 124. 1896. With one

pl. a. 3 ligs. (Japanisch.) — 74) Allen. Harrison,

Crania from the mounds of the St. John's river, Florida.

Journ. of the Academv of natural sciences of Phila-

delphia. 1896. Vol. X. No. 24. (55 Indianerscliädel

:

schlägt 5 neue Maasse an der Schädelbasis vor.) —

•

75) Ascoli, 0., Sullo sviluppo del dente del giudizio

nei erimtnali. 1896. Archivio di psichiatria Vol. XVII.

F. 3. p. 205 209. — 76) Bergeat, IL, Befunde im
Naseninneren von skelettirten Rassenschädeln bei vor-

derer BhinOKOpie, Arch. f. Larvngol. Bd. VI. H. 1.

S. 89-100. — 77) Birkuer,' F., Ueber die sogen.

Azteken. Archiv f. Anthropol. Bd. XXV. II. 1 u. 2.

S. 45— 59. Mit 1 Holzseh. — 78) Derselbe. Das
Sehädclwachsthum der beiden amerikanischen Micro-

eephalcn (sog. Azteken) Maximo und Bartola. ("orresp.-

Blatt der deutschen Gescllsch. f. Anthropol.. Ethuolog.

u. Urgeschichte. Jahrg. XXVIII. No. 11 u. 12. S. 153

bis 157. — 79) Bleicher, L'homme et les animaui

de la Station prehi9torique de Belleau (Meurthc-ct-Mo-
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p. 118— 119. — 80) Bolsius, B., De Aap-Menscb
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81) Bongault. Des recentes critiques du Systeme de

Lombroso. 8. Lyon. 22 pp. — 82) Brandt, A., L*s

hommes-chiens. Revue scientifique. T. VII. No. 18.

p. 552—558. 83) Derselbe, Ueber den Bart der

Mannweiber. Biologisches Centralbl. Bd. XVII. No. ß.

S. 226—239. — 84) Buschan, G., Körpergewicht (Q*
wicht des ganzen Körpers und seiner Theile). Eulen-

burg's Real-Encyclopädie. 8. Wien. 3. Aufl. 84 Ss.

— 85) Parrara, Trc tipi di giovani cryninali nati.

Archivio d'antropologia. 1896. Vol. XVII. T. 5—6.

p. 592—600. — 86) Cascella, F., Cranio e cerveik

di un idiota microcefalo: nota antropologica. Rivisu

italiana di scienze naturali. Anno XVII. No. 8—4.

p. 88—88 e No. 5—6. p. 72—77. Con fig. — 87)

Chantre, E., Rcchcrches anthrologiques dans l'Asfc

occidentale. L'antbropologie. T. VIII. No. 5. p. 59^

bis 600. — 88) Chiaventino, Polidactilia ereditaria.

Torino. Archivio di psichiatria. Vol. XVIII. F. 4

p. 434 —436. Con fig. — 89) I lanning, W.. The

significance of palatal deformiti<s in idiots. Journ. if

mental science. Vol. XI. p. 72. — 90) Clason.E..
Om ett fvnd af mennisko-skeletter pä Belegeandsholmen.

Upsala Läkarcf. Förhandl. Bd. II. p. 76, 141. — 91)

Clignv, A., Du singe ä l'homme. Revue enevclopedien.

Larousso. Annee VII. No. 213. p. 837—841. Aver

10 fig. — 92) Combe, Körperlänge und Wachsthum
der Volksschulkinder in Lausanne. Schweizerische Zeit-

schrift f. Schulgesundhcitspflcge. 1896. Bd. IX. S. 5b*?

bis 589. - 93) Coraini. E., Assaggi craniologici su

di un' emicenturia di teschi di criminali. 1896. Pa-

dova. p. 80. — 94) Delafosse. Note concernan?

l'authropologie et la Zoologie du Baoule. Bulletin du

musetim d'histoire naturelle. No. 6. 95) D'F.njoy.

P., Les levres de minium et les levres de plomb. Coo-

tribution ä l'ethnologic des Mongols. L'anthropologi'"

T. VIII. F. 4. p. 439-444. — 96) Dollo. La tele

gonie. Bulletin de la societe d'anthropologie. T. XIV

1896. — 97) Dreher, Versteinerter Mann in Columbia

Zeitschr. f. Ethuol. 1896. Jahrgang XXVIII. H. ><

S. 590—591. — 981 Dubois, F., Le pitecanthrofu*

ereetus et l'origine de l'homme. Bulletins de la soei.t>

d'anthropologie. 1896. F. 5. p. 460—467. Avec nu

fig. — 99) Derselbe, Ueber drei ausgestorben-'

Menschenaffen. (Palacopithecus sivalensis Lyd. Plie-

pithecus antiquus P. Gen-. Pliohylobates eppelsheimen-

sis n. g. u. sp.) Jahrb. f. Mineralogie, Geologie und

Palaeoutologie. Bd. I. II. 2. S. 83—104. Mit 3 Taf

— 100) Engel. T., Ueber den fossilen Menschen.

Jahreshefte des Vereines f. vaterländische Naturkunde in

Württemberg. Jahrg. LIII. S. LXVI—LXVII. - 101)

Fenizia, C, Le teoric sulla genesi di Albinisd»

Archivio per l'antropologia. Vol. XXVII. F. 1. p. 89-9?.

— 102) F ritsch. G., Tätowirtc Rautstücke des Menseben.

Zeitschr. f. Ethnol. Jahrg. XXIX. B. 3 u. 4. S. 231

bis 232. (Discussion-, v. Luschan, Virchow) —

103) Galton, F., Les empreintes digitales. Archive*

de l'anthropologie crim. et psveh. 1896. T. XI.

p. 629—633. — 104) Giglioli.'E. IL, I cacciaton d;

teste alla Nuova Guinea. 1896. Archivio per Tanti*-

pologia e l'etnologia. Vol. XXVI. F. 3. p. 811—
— 105) Hamy, Les races negres. L'anthropolope.

T. VIII. F. 3.' p. 257—271. — 106) Hcphurn, P.

The trinil femur (Pitheeanthropns ereetus) cotttrasted

with the femoia of various savage and civilised races.

Report of the 66tb meeting of the British association

for the advaneement of science. 1896. p. 926— 927.—

107) Derselbe, Dasselbe. Report of the 66th meetio?
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of ihc British association for the advanceinent of science

at Liverpool in September 1890. With one pl. —
108) Herve, G., Les Gcrmains. Revue mensuelle de

lecolc d'anthropologie. T. VIII. p. 65. (Die alten

Germanen waren grosse blonde Leute, dolichocephal und
leptorrhin, mit langem Gesiebt.) — 109) Holmes,
L'bontme paleolithiquc ä l'epoquc glaciaire. Jourual of

the an thropologieal Institute. T. XVVI. No. 3. (Englisch.)

— 110) Horton, Smith, The cranial characteristics.

Ibid. 1896. Vol. XXVI. No. 2. — 111) Hutchin-
son, H. N., Prehistoric man and beast. 1896. London.

8. 318 pp. — 112) Jürgenson, .1.. Die Gräberschädel

der Domruine zu Jurjew (Dorpat) mit neuen Unter-

suchungen über den Torus palatinus. Eiuc cranio-

logische Studie. Inaug.-Diss. 8. Dorpat. 92 Ss. Mit

1 Taf. u. 2 Tab. — 113) Kunitz, Studien über die

Form des Ohres, Zweck und Gestaltung des Ulires. Die

Ohrform als Hassenmerk mal. Zeitschr. f. Ohrenbeilkde.

Bd. XXX. H. 3. S. 242-801. — 114) Keller. B.,

Das Scbweizerbild. eine Niederlassung aus paläolithi-

scher und neolithischer Zeit. Biologisches ( entralblatt.

Bd. XVII. S. 545—559. — 115) Kusnczow, S. K„
Fund eines Mammutskelettes und menschlicher Spuren

in der Nähe der Stadt Tomsk (Westsibirien). Mitthei-

lungen der anthropologischen Gescllsch. in Wien. 1896.

Bd. XXVI. H. 4—5. S. 186— 191. — 1 16) Landouzy,
Dolichocepbalic et tuberculosc. L'anthropologie. T. VIII.

No. 4. p. 504—505. — 117) Lapouge, G. de, Ossuaire

de Guerande. Bulletins de la societe scientifique et

medicale de l'Ouest 1896. T. V. No. 4. p. 300—306.
— 118) Lewis, A. L., Ncolithic life in Devon and
Cornwall. 4. Zoologist. Vol. I. p. 49—55. — 119)

Lombroso. C., Sülle rughe nei pazzi e nei cretini in

rapporto con un anomalia del cuoio capclluto. Gioroale

della K. Accademia di medicina di Torino. Anno LX.
No. 1. p. 73—78. Con flg. — 120) Loewe, R., Die

Reste der Germanen am Schwarzen Meere, eine ethno-

logische Untersuchung. 8. Halle. 1896.— 121) Luschan,
F. von, Beitrag zur Kenntniss der Tätowirung in Samoa.
Zeitschr. f. Ethnol. Jahrg. XX VIII. U. 6. S. 551 bis

564. Mit 9 Fig. — 122) Manouvrier, L., Le Pithe-

eanthropus crectus et l'originc de l'homme. Bulletins

de la societe d'anthropologie. 1896. T. VII. F. 5.

p. 567—473. — 123) Derselbe. Reponse aux objections

contre le pitheeanthropus. Ibid. 1896. F. 5. p. 396

bis 460. Avec 2 fig. - 124) Derselbe, On Pithe-

eanthropus erectus. Acnericiu Jotirn. ofsoienec. Vol. IV.

No. 21. p. 213—234 Witb 7 cuts. — 125) Der-
selbe, Note sur les eränes humains quarternaires de

Marcilly-sur-Eure et de Brechamps. Revue mensuelle de

l'ecole'd'anthropol. No. 10. p. 303—306. Avec unc pl. —
126) Marchand, Microcophalie und Micrencephlie,

abnorme Kleinheit des Kopfes und abnorme Kleinheit

des Gehirnes bei nicht zwergbaften Völkern. Real-

Encyclopädie der gesammten Heilkunde. 8. Wien. —
127) Matas, R., The surgical peculiarities of the

American negro. 1896. 8. New Orleans. — 128) Ma-
tiegka, H.. Untersuchung der Knochen und Schädel

aus böhmischen ßeinhäusern. Roz pravy. 1896. Bd. V.

No. 42. (Czechisch, Längcnbreitenindex 83,4 an 296
Schädeln.) — 129) Derselbe, 0 dobe dospelosti etc.

(Sur le debut de la puberte chez les jeunes lilles en
Boheme.) Bulletins de 1'Academic tchcque des sciences.

Praguc. — 130) Mayeur et Souligoux. Face dorsale

de la main das nanieuz. Bulletins de la societe ana-

tomique de Paris. Annee LXXI. T. X. p. 156—157.
— 131) Mies. .1.. Ueber die sogenannten Zwischen-

forrnen zwischen Thier und Mensch: die Microcephalic

und der Pitheeanthropus erectus Duhois. Centralblatt

für Anthropologie. Jahrg. II. S. 272—274. — 132)

Derselbe, Dasselbe. t'orrespondenzblatt der ärzt-

lichen Vereine in Rheinlaud und Westfalen. No. L1X.

S. 3—8. (Vortrag am 26. Octobcr 1896.) — 188) Der-
selbe, Die Schädel der anatomischen Anstalt in Heidel-

berg. Archiv für Anthrop. 4. 1896. Braunschweig.

XVIII u. 55 Ss. — 184) Minovici, Remarques sta-

tistiques relatives ä l'anthropologie du criminal. Archives
gemralcs de mrdecinc. 1896. No. 6. p. 536—542.
— 185) Mirto, G., Abnorme sviluppo del pellicciajo

toracico in un demente. 1886. Archivio di psichiatria.

Vol. XVII. F. 4. p. 451—452. — 136) Mohyliansky,
N., Ktude sur les ossements humains de la grotte de
Livry-sur-Veslc. Revue mensuelle de l'ecole d'anthropol.

Avec 2 fig. (s. No. 222). — 137) Montclius, 0.,

Pre-classical chronology. Journal of the anthropological

Institute. T. XXVI. No. 3. — 188) Mori, A., Alcuni
dati statistici sull' indice nasale degli ltaliani. Archivio

per l'antropologia. Vol. XXVII. F. 2. p. 33. Con
lig. — 139) Morselli, E., Osservazioni critiche etc.

Archivio per l'anthropologia e la etnologia. Vol. XXVI.
1896. F. 2. p. 123-140. (Neanderthalschädel.) —
140". Mortillet. G. de, Preeurseur de l'homme et

pithecanthrope. Revue mensuelle du l'.'cole d'anthro-

pologie Paris. 1896. Anuec VI. No. 9—10. p. 305 bis

317. — 141) Mulhall, M. G., Is the human race

deteriorating? New American Review. 1896. p. 174.

— 142) Nehring. A., Ueber das Vorkommen von
Zwergen neben grossen Leuten in demselben Volke.

Zeitschr. f. Ethnol. Jahrg. XXIX. H. 2. S. 91-94.
(Discussion: Virchow.) — 143) Neviani, A., II pite-

cantropo c la origine naturale dell 'uomo. Rivista

italiana delle scienze naturali di Siena. Anno XVII.

No. 1—2. p. 12-18. (Bericht f. 1896. S. 40.) —
144) Pailhas, B., Du pavillon de l'oreille. Contri-

bution ä son etude anthropologique. Archivio di Psi-

chiatria. Vol. XVIII. F. 1. p. 1-9. - 145) Pcar-
son, K.. The c!iances of death etc. 8. London a.

New-York. 2. Vols. IX. 388 a. 460 pp. With fig».

(Variabilität des weiblichen Schädels.) — 146) Pro-
chownick. L.. Die Beckcnformen der Anthropoiden.

Correspondcnzblatt für Anthropologie. Jahrg. XXVHL
No. 9. S. 119. (Discussion: Fritsch. S. 128.) — 147)

Ranke. J., Der fossile Mensch und die Menschen-
rassen, t'orrespondenzblatt der deutschen (Jesellschaft

für Anthropologie. Jahrg. XXVII. No. 11— 12. S. 151

bis 156. — 148) Derselbe, Ueber die individuellen

Variationen im Schädelbau des Menschen. Ebcudas.

Jahrg. XXVIII. No. 11 und 12. S. 139—146. (Dis-

cussion: Virchow, Ranke.) — 149) Ranke, E., Einige

Beobachtungen über die Sehschärfe bei südamerikanischen

Indianern. Ebcudas. Jahrg. XXVIII. No. 9. S. 113.

150) Regal ia, E., A proposito della nuova tribii dei

nani. Bollettino del naturalista. Anno XVII. No. 7

bis 8. p. 93. — 151) Reibmayr, A., Inzucht und
Vermischung beim Menschen. 8. Wien. — 152) Sato,
D., Quelques opinions sur le Pitheeanthropus crectus

emises au 3c congr. de zool. Journal of the anthro-

pological society of Tokyo. 1896. Vol. II. No. 119

et 120. — 153) Schmidt, E., Die Rassen Verwandt-

schaft etc. Festschrift für A. Bastian. 1896. Berlin.

8.— 154) Schräder, F., Des conditions d'am't ou
d'avortement des groupes humains. Revue mensuelle

de l'ecole d'anthropologie de Paris. Mai. — 155)

Schwalbe, G., Ueber die Schädelformen der ältesten

Menschenrassen mit besonderer Berücksichtigung des

Schädels von Egisheim. Mittheilungen d. philomathischen

(Jesellschaft in Elsass - Lothringen. Jahrg. V. H. 3.

S. 72—85. Mit 2 Holzschn. — 156) Seh wein furth,
G. , Ueber den Ursprung der Aegvpter. Zeitschr. für

Ethnol. Jahrg. XXIX. H. 3 u. 4. S. 263—286.
1 571 Sergi, G., Africa, Antropologia della stirpe

camitica. Publications panies ä part. S. Torino. Con
118 lig. ed una carta. — 158) Sommer. W.. Nervöse

Veranlagung und Schädeldeformität. Zeitschr. f. Psy-

chiatrie. 1S96. Bd. I.III. S. 686. — I.V.») Spall-
kowski, E., Etudes d'anthropologie normande. L'en-

fant h Rotien. Paris. 1896. P. 1. 44 pp. — 160)

Steinmetz, R., Endokannibalismus. Mittheilungru der

anthropologischen Gesellschaft in Wien. 1896. Bd. XXVI.
H. 1. — 161) Studer. Th., Die Thierrcste aus den
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pleistocancn Ablagerungen des Schweizerbildes bei

Schaffhausen. 1896. Neue Denkschriften der allge-

meinen Schweizer Gesellschaft für die gesammte Natur-
wissenschaft. Bd. XXXV. S. 1-37. Mit 8 Taf. —
162) Ujfalvy-Kuszar, C. de, Les Aliens au nord et

au sud de l'Hindou-Kouch. 1896. 8. Paris. XV et

488 pp. — 163) Derselbe, Quelques observations sur

l'ouvragc: Les Aryens au nord et au sud de l'Hindou-

Kouch. Archivio per I'antropologia. Vol. XXVIL F. 1.

p. 101 — 107. — 164) Vanderkindere, Les Saions
de Charlemagnc. Bulletin de la societe d' anthropo-

logic. 1896. T. XIV. — 165) Vanncrus, J., Prä-

sentation d'un crime neanderthaloide in ü. ceph. 74,7.

Bulletins de la societe d'anthropologic. 1895—96.
T. XIV. — 166) Derselbe, Tek-gonie et horediu:-.

Ibidem. 1896. T. XIV. — 167) Vergha, Studi ana-

tomici sul cranio e sull' eueefalo psicologici e freniatrici.

8. Milauo. Vol. II. 653 pp. — 168) Virchow, K.,

Kröfluungsrede der 28. allgemeinen Versammlung der
deutschen anthropologischen Gesellschaft in Lübeck am
3. Aug. Correspondenzblatt der deutschen Gesellschaft

f. Anthropologie. Jahrg. XXVIII. No. 9. S. 67—75
(Germanen, Franken, Semnonen, Kuren u. s. w.). —
169) Derselbe, Kuropaische Tätowirungen. Zeitschr.

für Kthnol. Jahrg. XXIX. H. 5. S. 328-881. Mit

4 Fig. — 170) Derselbe, Rassenbildung und Erb-
lichkeit. Festschrift für A. Bastian. 1896. Berlin.

8. (s. oben Xo. 66). — 171) Derselbe, Leber die

ältesten Einwohner von Nord-Kuropa, insbesondere von
Livland. Vcrhaudl. des X. russischen archaeologischen

Congresses in Kiga im Jahre 1896. Central blatt für

Anthrop. Bd. II. H. 3. S. 264-265. — 172) Wallis,
II. M., The growth of hair lipon the human ear, and
ils testimony to the shape, size and position of the

anccstral organ. Report of the zoological society of

London. 2. March. — 173) Welckcr, H., Die Dauer-
haftigkeit des Desseins der Riefchen und Fältchcn der
Iläude. Archiv f. Anthropologie. Bd. XXV. IL 1 u.

2. S. 29—32. Mit 2 Holzschn. — 174) Zaborowski,
La circoncision, ses origines et sa repartition en Afrique
et ä Madagascar. L'anthropologie. T. VII. 1896.

p. 651. — 175) Zoja, G., Sopra alcuni crani estatici

esistenti nel museo anatomico di Pavia. Bollettino

scientifico. Anno XIX. No. 1. p. 1—8.

c) Spezielle Ra.ssenanatomie.

176) Allen, IL, Crania from the mounds of the

St. Johu's River, Florida, a study made in connection
with crania from other parts of North America. Journ.
of the academy für natural science of Philadelphia. 1896.

Vol. X. No. 4." p. 368—448. With 21 pls. and 38 figs.

— 177) Beddoe, I.. On complcxional differences bet-

ween the Irish with indigenous and exotics surnames.
Journ. of the anthropological Institute of great Britaiu

a. lreland. Vol. XXVIL No. 2. p. 164-170. (10OO0
Fälle von untersuchten Haar- und Hautfarben bei In-

ländern zeigten denselben Curvenverlauf der Maxima
und Minima trotz der Verschiedenheit der Familiennamen,
die auf verschiedene Rasse deutet). — 178) Bertholon,
Exploration anthropologique de l'ile de Gerba (Tunisie).

L'anthropologie. T. VIII. F. 8. p. 818—326. F. 4.

p. 399—425. Avcc fig. F. 5. p. 539—583. Avec fig.

— 179) Bleicher, Les problemes de l'anthropologie

lorraine. Bibliographie anatomique. Annee V. No. 3.

p. 132—133. — 180) Bloch, A., Sur les raecs noires

mdigciics qui existaient anciennement dans 1'Afriquc

septcutrionalc. Compt. rend. de la 25. Session de l'asso-

ciation fram,aise pour 1'avanccmcnt des sciences. P. IL

p. 511 588. — 181) Derselbe, Sur une race rouge
itidigene de Madagascar et sur l'origine des Horas.
Bulletins de la societe d'anthropologic 1896. T. VII.

F. 5. — 182) Bornes, E. M., Ou crania from the
north west of India. Procced. of the Cambridge philo-

sophical society. Vol. V. No. 8. p. 281—296. — 183)

Bouchereau, A., Note sur l'anthropologie dn MadagAs

ear, des iles Comores et de la cöte Orientale d'Afnqu-

L'anthropologie. T. VL1L No. 2. p. 149-164. — 184

Cardoso, F., 0 indigena do Satory. Etüde anthrop:-

logique. Revista de sciencias naturaes c sociaes. 1S96

T. V. No. 17. — 185) Chalumeau, L., Les rare* i

la population Suisse. Journal de statistique suisse. -

186) Chantre, K., Les armenieus. Bulletius de la

societe d'anthopologie de Lyon. 1896.— 187) Denikcr.
J. et R. Collignou, Les indigenes de Madagascar et-

poses au champ-dc Mars. Bulletins de la societe d'an-

thropologic. 1896. T. VII. F. 5. p. 480-483. — 188;

Döring, Anthropologisches von der deutschen T"g
Kxpedition. Zeitschriit f. Kthnol. Bd. XXV III. U. (k

S. 505-524. Mit 28 Holzschn. - 189) Dorscy, G. .V

Observations on the scapulae f>f the Northwest-Coast-

Indians. American naturahsu Vol. XXXI. p. 736—745

With 4 figs. — 190) Duck worth, L. IL, Notes on crat.ii

of Australian aborigines. Journal of the anthropolop

cal Institute. Vol. XXVIL No. 2. p. 204- 208. (Drw

männliche australische Schädel. Die Capacität der

Schädel betrug 1180— 1225— 1300 ccm). — 191) Der-

selbe, An aecount of skulls from Madagascar in the

anatomical rouseum of Cambridge Univcrsitv. Ibidem.

Vol. XXVI. No. 8. p. 285-294. With one pl. — 192)

Khren reich, P., Anthropologische Studien über dtc

l rbewohner Brasiliens vornehmlich der Staaten Moli

Grosso, Goyaz und Amazonas. 4. Braunschweig. 16ö?s

Mit 80 Taf., 9 Lithogr. u. 96 Fig. — 193) Ferray, L.

Ossuairc de St. Vigor. Compt. rend. de la 25. NMM
de l'association francaise pour l'avancemcnt des scien.v-

T. IL p. 501-507. Avec 3 fig. — 194) Flowcr, W.

H., Note on a Moriori skull from Waitaugi West, Oha-

tham Islands. Journal of the anthropological institut*

Vol. XXVI. No. 3. p. 295-296. — 195) Fiitscb, r...

Akkamädchen. Ztschr. f. Kthnol. 1896. Jahrg. XXVIU.

IL 6. S.544-545. — 196) Giuffrida-Ruggeri, Y„

L'ubicazionc dcll' apertura piriformis. Contributo alh

craniologia dei popoli della valle del Po 'norma facciaK

Arch. d'antrop. e d'etnol. Vol. XXVIL F. 2. p. 227 bis

245. Con 1 tav. — 197) Gros, IL, Les populations dt

la Polynesie francaise en 1891. Bulletin de la soci<>c

d'anthropologic de Paris. 1896. T. VII. p. 144. (Z-hn

Männer hatten im Durchschnitt 1,7 m Körperhöhe

78,4—88,3 Langenbreitenindex). — 198) Guldberg.
G., Udsigt over en del fund af gammelnorske krani«

Nordisk med. Arkiv. Bd. VIII. Del 1. — 199) Haddon.

A. C, The ethnographical surrey of lreland. Report af

the 66 th meeting of the British Association for the ad

vancement of seience at Liverpool in 1896. p. M9 bis

610. (Die Bewohner von Siigo und Mayo sind kein*

Zwerge, sondern im Mittel 1,721 m gross). — 20U

Hamy, E. T., ( ontribution a l'anthropologie du Nayarit.

Bulletin du musi'um d'histoire uaturelle. No. 6. — 201]

Herve, 6., L'ethnogenie des populations fraovais»

Revue mensuelle de I'ecole d'anthropologic de Paris

1896. p. 97. — 202) Horton-Smith, R. J., Tbf

cranial characteristics of the South Saxons compared

with thoso of some of the other races of South BritaiD.

Journal of the anthropological institute of Great Britain.

1896. Vol. XXVI. No.2. p. 82-102. - 203) Jentsfh.

E., Delinquentc epilettico submicrocefalo. Arcbivio di

psichiatria. Vol. XV11L F. 4. p. 429—431. - 204

Derselbe, Studio su cinque cranii di criminali abts-

sini. Ibidem. Vol. XVUL F. 5—6. p. 493-500. Con

fig. — 205) Kühler, Schädel von Wagierskie be.

Hchroda. Zeitschr. f. Ethnol. 1896. Jahrg. XXMH
II. 6. S, 591—592. (Discussion: Virchow.) — 206;

Krause, W., Australische Reise. Zeitschr. f. Ethnol.

Jahrg. XXIX. IL 5. S. 313 -314. (Tamilen). - jg
Derselbe. Australien. Internationale Monatsschrift

für Anat. u. Physiol. Bd. XIV. H. 10. S. 185-216.
-

208) Labit, Notice sur l'anthropologie du departtment

des Ardcnnes. L'anthropologie. T. VIII. No. 5. p.W»
— 209) Lapouge, C. de. Cranes dahomeens. Bull.
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d* la societe seientitique et medicale de l'Ouest. No. I.

p. 28—33. — 210) Lombroso, C, II cervello del bri-

gante Tiburzi. Archivio per l'antropologia. Vol. XVIII.

f. 2-8. p. 145-157. - 211) Derselbe, Dasselbe.

Archivio di psichiatria. Vol. .Will. F. 2—3. p. 145

bis 156. — 212) Lombroso, C. e M. Carrara, Con-
tributo all' antropologia dei Dinka. Roma. Atti di

»ocietä romana di antropologia. Vol. IV. F. 2— 3.

p. 103—126. Con 6g. — 213) Luscbati, F. v., Bei-

träge zur Völkerkunde der deutschen Schutzgebiete. 4.

Berlin. III. u. 87 Ss. Mit 48 Taf. u. 4G Holzschn. —
214) Maass, Drei Australier. Zeitschr. f. Kthnologie.

1896. Jahrg. XXVIII. II. 6. S. 528—529. (Discuss.

Virchow.) — 215) Macalister, A., On a collection

of crania from the north-west provinecs of India. Pro-

cced» of the Cambridge philosophical societv. Vol. V.

So. 8. p. 282. — 216) Malbot. H. et R. Verneau,
Ktude d'ethnographie algerienne. l.es CbaouTas et la

trepanation du eräne dans l'Auris. L'antliropotogie.

T. VIII. No. 1. p. 1-18. No. 2. p. 174-204. Av.

lig. — 217) Mantegazza, F.. Giacomo Leopardi
sul Uvolo auatomico, a proposito di Fatrici. Saggio

psico-antropologieo su Leopardi e la sua famiglia. 1896.

Archivio per l'antropologia. Vol. XXVI. F. 3. p. 363
a 368. — 218) Marina, G., Studi antropologici sugli

adalti (Italiani e stranieri). 8. Torino. 38 pp. —
219) Matiegka, J., Studien über Czechenschädel aus

Beinhäusern in der Provinz. 8. Frag. 1896. 42 Ss.

Mit Tabellen. (Czechisch.) — 220) Derselbe, Das-
selbe. Bulletin international de l'acad. des sciences de
l'rague. 1896. Vol. III. Medecine. No. 2. p. 53—55.
— 221) Meyer. H., l'ebcr eine Schädclsammlung von

den Canarischen Inseln. 8. Leipzig. S. 288—319.
Anhang zu: Die Insel Tenerifa.) — 222) Mohylian-
sky, N., Etüde sur les ossements humains de la grottc

»epulcrale de Livry-sur-Vesle (Marne). Revue mcnsuellc
de l'ecole d'anthropologie. No. 4. p. 116—122. Av.

2 lig — 228) Mortillet, G. de, Formation de la na-
tion fran<;aise. L'anthropologie. Paris. 8. 336 pp.
Ave« 153 gravure9 et cartes. — 224) Möschen. Una
centaria di crani umbri moderni. Atti della socictä

romana di antropologia. 1896. Vol. IV. F. 1. 96 pp
Con 14 figg. — 225) Muskett, La nourriture des

Australiens. L'anthropologie. T. VIII. F. 4. p. 505.
— 226) Niederic, L., 0 puvodu Slovanu. 8. Prag.

1896. 149 Seiten. (Uebcr den Ursprung der Slaven.

Czechisch.) — 227) Pai'ssel, V., Matcriaux pour l'an-

Üiropologie des Tarantcbi du Türk estan oriental. These.

St. Pctersbourg. 8. (Russ.) — 228) Paulitzschke,
P, Die Zwergvölker Afrikas. Mitth. d. anthropol. Ge-
sellsch. in Wien. 1886. Bd. XVI. No. 4. S. 63-64.
— 229) Ranke, .1., Frühmittelalterliche Schädel und
»tebeine aus Lindau. Ein Beitrag zur Geschichte der

Nrhädcltvpen in Bavern. Sitzungsber. der Kgl. bayri-

schen Acad. d. Wissensch. H. 1. S. 1—92. — 230)
M'Ritchie, D., Zwergtvpcn in den Pyrenäen. Zeit-

schrift f. Ethnologie. 1896. Jahrg. XXVIII. H. 4. S.

337-338. — 231) Sabachnikoff, P. et E. David-
Letat. Ossements prehistoriques de la Transbaikalie.

Compt. rend. de la 25. Session de l'association fran-

caise pour l'avancement des sciences. P. II. p. 508
bis 511. Avec unc fig. — 232) Schmidt. E., Die

Rassenverwandtschaft der Völkerstämme Südindiens und
Ceylons. 8. Berlin. 1896. — 233) Schulze, F.. Der
Stammbaum der Familie Martens in Niederländ.-Ost-
indien. Zeitschr. f. Ethnologie. Bd. XXVIII. S. 237.
— 234) Shrubsall, F., Crania of African bush-raecs.

Joora. of the anthropol. institute. Vol. XXVII. No. 2.

p. 263—282. With one pl. — 235) Sommer, W.,
Drei Grönländerschädcl. Bibliotbeca zoologica. 4.

Stuttgart. Hft. 20. Lfg. 8. Seite 78—100. (L:B m
"1,5—78.1; Capacität 1560 cem beim Manne, 1380 bis

1365 bei den beiden Frauen.) — 236) Spalikowski,
E., Etudes d'antbropologie noi-mande. Bull, de la soc.

des sciences naturelles de Rouen. Ann^e XXXI. 1895

bis 1S96. p. 118. — 237) Steinbach, Schädel von
der Insel Nauru. Zeitschr. f. Ethnol. 1896. Jahrg.

XXVIII. H. 6. S. 545 -551. (Discussion -. von Lu-
schan.) — 287) Stratz, C. H., Die Frauen auf Java.

8. Stuttgart. 134 Seiten. Mit 41 Holzsehn. — 239)

Tburston, E., Badagas and Irulas of the Nilgiris,

Paniyams of Malabar. a Chinese-Tamil Cross, a Cheru-

man Skull, Kuruba or Korumba. Bull, of the Madras
Government muscum. Vol. II. No. 1. 68 pp. With
17 pls. — 240) Török, A. von, Ueber den Yezoer

Ainoschädel aus der ostasiatischen Reise des Herrn
Grafen Bela Szcchcnyi und über den Sachaliner

Ainoschädel des zoologischen und anthropologisch-

ethnographischen Museums zu Dresden. Archiv f. An-
thropologie. Bd. XXIV. Hft. 8. S. 277—33S. Mit 2
Taf. H. 4. S. 479-575. Mit 3 Taf. (An 42 Aino-

schädeln war ein Tonis occipitalis in 21,6, ein Torus
palatinus in 30p('t. vorhanden.) — 241) Tvariano-
vitch. I.. Materiaux pour l'anthropologie des Armeniens
de la province de Tiflis. These. 8. St. Petcrsbourg.

(Russisch.) — 242) Tylor, E. B. Cuthbcrt, E. Pcck,
G. M. Dawson, R. G. Haliburton, Horatio Haie,
The North-Western tribes of Canada. Report of the

66 the mecting of the Brit. Assoc. for the advancement
of science at Liverpool in 1896. p. 584—585. (Nasal -

Indices von 84 Indiancrscbädeln, den niedrigsten von

45,1 im Mittel zeigen die Kwakiutl.) — 243) Ver-
veau, R., De la pluralite des tvpes ethniques chez les

Negrilles. L'anthropologie. T. VII. p. 153—167. —
144) Derselbe, Note sur la collection des cranes sia-

mois de Mlle. Bei. Bull, du museum d'histoire natu-

relle. F. 1. — 245) Virchow, R., Bericht über an-

thropologische Congrcsse im Spätsommer 1896. Ztschr.

f. Ethnologie. Jahrg. XXVIII. Hft. 6. S. 496-497.
(Livcngräber des 12.— 13. Jahrhunderts. Dolichocepha-

lie; Magyarenskelct mit Sutura frontalis. S. 499.) —
246) Derselbe, Deformirter Schädel von Stawropol,

Kaukasien. Ebendas. 189G. Jahrg. XXVIII. Hft. C.

S. 592—593. — 247) Derselbe, Cranes de Hovas et

de Baras de Madagascar. L'anthropologie. T. VIII.

F. 5. p. 619. (Referat von Laloy.) — 248) Der-
selbe, Die Bevölkerung der Philippinen. Sitzungsber.

der Berliner Acad. d. Wissensch., physic.-math. Gasse.

S. 279. — 249) Derselbe, Schädel der Bakwiri, Ka-
merun. Ztschr. f. Ethnol. Jahrg, XXIX. Hft. 2. S.

154-159. Mit 2 Holzschnitten. - 249) Derselbe,
Gräberschädcl in Guatemala. Ebendas. H. 5. S. 324
bis 328. Mit 2 Fig. — 251) Derselbe, Anthropolo-

gische Excursion nach Mähren. Ebendas. Hft. 5. S.

331—353. — (Unterkiefer in Predmost u. 9. w. S. 836.)
— 252) Voeltzkow, A., Madagaskar, das Land uud
seine Bewohner. Berichte der Senckenbergischen natur-

forscheni Gesellsch. in Frankfurt a. M. 4.-253) Vol-

kow, Les pretendus nains de Pamir. L'anthropologie.

T. VIII. F. 2. p. 248. — 254) Vram, U. G., Con-

tributo allo studio della craniologi dei populi slavi. Atti

della socictä Romana di antropol. 1896. Vol. IV. F. 1.

96 pp. Con 14 fig. — 255) Weinberg, K.. Ueber
die Gtbirnfiirelien. Verhandl. <i. Internat medic. Con-

gresses in Moskau am 19.— 26. August. Anatom. Anz.

Bd. XIV. No. 8. S. 228. (160 Gehirne von Esten,

Letten, Polen.)

Virchow (171) bemerkte gelegentlich eines Vor-

trages auf dem Archäologen -Congress zu Riga, dass eine

logische Anwendung der Darwinschen Theorie zur

Folgerung eines allmaligcn Vcrschwiudens aller existi-

renden Unterschiede zwischen den einzelnen Arten und

weiterhin zwischen Menschen und Thicren mit Not-

wendigkeit fähren muss.

Laloy (38) hält in einem Referat es für durch-

aus nothwendig, eine internationale Einigung über

ein eraniometrisches Verfahren herbeizuführen, da die
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nach französischem System ausgeführten Messungen mit

den deutschen absolut unvereinbar sind, was leider be-

kannt genug ist (Ref.). Um die Confusion zu ver-

mehren, erörtert L. noch die von Welcker lange vor

der Frankfurter Verständigung, welche doch von Wel eker

angenommen worden ist, mitgetheilten Methoden.

I*o 1 1 (57) hat seinen bereits im vorigen Bericht

(18%. S. 44) erwähnten Apparat zur Bestimmung der

Capacitiit des Schädels mittelst Caoutchoucblasc

und Wasser ausführlich beschrieben; auch P. Bartels

benutzte den Apparat bei seinen Messungen.

Pithecanthropus erectus. Seit der Pithccan-

tropus von Virchow für einen grossen Affen erklärt

wurde (Bericht f. 1896. S. 43), ist es von ihm merk-

würdig still geworden. Nur hält, allerdings im October

1896, Mies (131) es noch für möglich, dass der Schädel

von einem Menschen einer tief stehenden Rasse her-

stamme. M. berechnet jedoch dessen Gehirngewicht

auf nur 783 g, es hätte sich also um einen Micro-

cephalus gebandelt.

Ausserdem hat Schwalbe (155) gelegentlich eine

interessante Thatsache mitgetheilt. Zu einer eigen-

artigen Gruppe ältester Schädelformen vereinigt S. die

Schädel von Spy (No. 1), Neanderthal und Bn'champs,

während der von Egisheim schon sehr abweicht und von

der Canstattrasse keine Rede mehr zu sein braucht. Man

kanu nun eine Vergleichung zwischen den Längen von zwei

Linien anstellen, deren eine von der Glabella zur Protube-

rantia occipitalis externa gezogen wird, während die

zweite, senkrecht auf die erste gerichtete, die Scheitel-

curve an ihrem darüber am höchsten gelegenen Punkte

trifft. Das Verhältniss beider bezeichnet S. als „Ca-

lottenindex*. Dieser beträgt bei

Schädeln von Elsassern = 60,5
Schädel von Spy No. 1 =41,7

„ Spy No. II = 45.7
vom Neanderthal — 464

„ von Brvchamps = 46,4

„ des Pithecanthropus = 33,7

( p von Uylobates sp., Ref. - 32,2)

„ Macacus rhesus = 32,1

„ r Crnocephalus hamadryas = 23,7

Eine grössere Abhandlung über den Pithecan-

thropus stellt S. in Aussicht.

De Lapouge (117) unterscheidet in Krank-

reich zwei Rassen, den Homo europaeus, hellfarbig

Dolichocephalen, und den Homo alpinus, dunkelfarbig

Brachyccpbalcn. Ersterc sterben aus, sie haben >irh

im Departement Aveyron in Südfrankreich seit der piii

historischen Zeit so sehr vermindert, dass der Längen-

breitenindex bis zum Jahre 1889 von 71 auf 87 (beim

Lebenden) gestiegen ist. Die Langköpfe werden näm-

lich von den grossen Städten angezogen, sie wanden

dahin aus, pflanzen sich aber nur wenig fort. Die

gleiche Erscheinung und ihre Folge, nämlich die Ver-

minderung der Geburtenzahl, fängt an, sich auch and- rs-

wo zu zeigen, wofür öronomische Gründe nicht aus-

reichen sollen.

Bleicher (179) findet einen bemerkenswert!)™

Unterschied in den Schädeln der Bevölkerung Lo-

thringens. Im Süden der Provinz und in den Vogesen

dominiren die brachycephalen Rundköpfe, die wie die

Auvergnaten als echte Kelten betrachtet werden. In

der Ebene und im Norden, wo die altgermanischc Ein

Wanderung überwog, sind mehr Dolichocephalen vor-

handen; genauere Ziffern fehlen noch.

Histologie
bearbeitet von

Prof. Dr. W. KRAUSE in Berlin.

I. Handbücher.

1) Brass, A., Atlas der normalen Gewebelehre des
Menschen. 4. Braunschweig. Mit 60 Taf. Mit 670 Fig.
— 2) Danlec, F. le, Le fonetionnement des Tissus.

Bulletin scientilique de la France et de la Bclgique.
Vol. XXX. F. 1 et 2. — 8) Doyen, E. et G. Roussel,
Atlas de microbiolngie. 8. Paris. — 4) Gage, S. U.,

Histology and methods of instruetion. Transactious of

the American microscopical society. Vol. XVIII. p. 299
—310. — 5) Osborn, iL L.. St'udies in the Clements
of the anatomy of the lowcr vertebrates. American

raonthly microscopical Journal. Vol. XVII. No. 12

p. 409—425. — 6) Parker, T. J., Lessons in elemen-

tar}- biology. 8th ed. 8. London. XXIII a. 503 pp.

With 127 figs. — 7) Ran vier, Archives d'anatoniii

microscopique. F. 1. F. I. Paris. Avec 4 pl. et lig

— 8) Renaut, .1., Traitc d'histologique pratique. 1

Paris. T. IL F. 1. Les epitheliums. L'ectodermc teg

mentaire. 605 pp. Avec 248 11g. (Bericht für 18*
S. 46.) — 9) Schaefcr, E. A., A course of practical

histology. 2d ed. 8. London. — 10) Stöhr, P-

Text-Book of histology, including the microscopical

technique. 6. edit. Transl. by Emma L. B i 1 1 stein.
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Edited witb additions bv Alfr. Schapcr. 1896. Phila-

delphia. XVla. 844 pp! With 268 ligs. — 1 1) Welch,
W. H. (

Biology and medicine. (Address.) American

National. Vol." XXXI. No. 369. p. 755-766.

n. Microscop und microscopische Technik.

a) Microscop und microscopische Apparate.

1) Azoulay et Nageotte, Oculaire de microscope

;» index fixe de M. Bourguct de Montpellier et oculaire

.i index mobile. Comptes rendus de la societc de bio-

logie. T. IV. No. 24. p. 641—642. — 2) Bark er,

L. F. and Ch. B. Barde en, An outline of the course

iu normal histology and microscopic anatomy. 1896.

Johns Hopkins hospital bulletin. No. 62—6»! p. 1
—

11 aud 12 plans. — 3) Beck, K, and J., Two new
microscopes etc. Journal of the R. microscopical so-

ciety. P. 6. p. 596. — 4) Buhm et Oppel, Manuel
de technique microscopique. Traduit par de Rouvi l Ic.

1 M. 18. Avec fig. — 5) Cowl, Eye-piecc with

praduated iris-diaphragm. Journal of the R. microsco-

pical society. 1896. P. 5. p. 560. — 8) Drüncr,
L und H. Brauns, Das binocularc Präparir- und Ho-
nzontalmicroscop. Zeitschr. f. wissensch. Microscopie.

Bd. XIV. H. 1. S. 5—10. Mit 2 Holzschn. — 7)

Kterood. A. C, Guide technique du laboratoire d'histo-

logie normale etc. 2e ed. 8. Geneve. Avec 141 lig.

— 8) Gage, S. H., The processes of life revealed by
tbe microscope, a plea for physiological histology.

I'roceed. of the American microscop. societv. Vol. XVII.

1895.) p. 3—29. With 3 figs. — 9) Derselbe, The
microscope and microscopical methods. 6 th ed. 8.

Ithaca 1896. XII a. 297 pD. With one pl. and
165 figs. — 10) Hurst, H. C, Exhibition of a mi-

croscope for usc in a class or mecting. Proceedings of

the Dublin miscroscopical club. Irish Naturalist. Vol. VI.

No. 9. p. 248. — 11) Kultschi tzky, N., Die Technik

der microscopischen Untersuchung. 8. Charkow.
Russisch.) — 12) Lamp, A portable microscope. The
Journal of the Quekett microscopical Club. Vol. VI.

No. 40. p. 345. With one fig. — 13) Latham, V. A.,

What is the best method of teaching microscopical

science in medical scbools? Transactions of the Ame-
rican microscopical society. Vol. XVIII. p. 311-320.
— 14) Launois, P. E., Manuel des travaux pratiques

d'histologie. 8. Paris. Avec lig. — 15) Lexicon der

angewandten Microscopic. Beilage zur Zeitschrift für

ingewandte Microscopie. 1896. Bd. II. H. 8. S. 65
—80. — 15) Marpmann, G., Empfehlenswerthe Mi-

croscopstative und optische Ausrüstungen für verschie-

denen Gebrauch. Zeitschrift für angewandte Microscopie.

Bd. II. H. 12. — 17) Masterman, E. E., What can
the microscopist find to study in winter. The Mi-

croscope. Vol. V. No. 8. p. 39—40. — 18) Measurcs,
J. W., A new binocular dissecting microscope. Journal
'A the R. microscopical society. P. 6. p. 599—600.
— 19) Mercer, A. C, An experimental study of

aperture as a factor in microscopic vision. Transactions
of the American microscopical society. Vol. XVIII.

p. 321—396. With 4 pls. — 20) Michael, A. D.,

Suggestions as to points connected with microscope and
its accessories still needing improvemeut. Journal of

;he R, microscopical society. P. 2. p. 97— 106. —
-1) Miquct, A., Manuel du microscope ä I'usage du
debutant 16. Paris. 1896. 56 pp. Avec fig. — 22) Das
Microscop. Centraizeitung für Optik und Mechanik.
1*96. Bd. XVII. No. 19. S. 191. No. 20. S. 201. —
23) Nebelt hau, Stativ für die Untersuchung grosser

Schnitte. Zeitschr. f. Instrumentenkunde. Bd. XVII.
S. 252—253. — 24) New Microscope. American
monthly microscopical Journal. 1896. Vol. XVII.

p. 217. — 25) Nelson, E. M., Evolution of the micro-
scope, Journal of tbe Quekett microscopical club.

Vol. VI. p. 349-356. With 9 figs. - 26) Der-

selbe. Dasselbe. Journal of the R. microscopical so-

ciety. P. p. 332. — 27) Rawlings, R. B. L., Aperture
of objectives. American monthly microscopical Journal.

Vol. XVIII. T. 3. p. 3-6. — 28) Derselbe. Das-

selbe. English Mechauic. Vol. LXV. p. 57—58. —
29) Reichert, C, Handmicroscop für Demonstrationen,
Zeitschnft für angewandte Microscopic. Bd. III. H. 2.

S. 44—45. Mit 1 fig. — 30) Reichert's Stands and
optical equipments. Zeitschr. f. angewandte Microscopie.

Bd. II. S. 351-360. Mit 2 Fig. Journ. of the R.

microscop. society. P. 3. p. 245. — 81) Rejtö, A.,

Reichert's Metallmicroscop. Zeitschr. f. wissenschaftl.

Microscopie. Bd. XIV. EL 1. S. 1—4. Mit 1 Holz-

schnitt. (Zur Untersuchung von eisernen Schienen und
dergl.) - 82) Repetitorium der microscopischen Technik.
1896. Wien. 8. - 38) Reynolds, T. 0., Microscopic

microscopy. The Microscope. Vol. V. No. 1. p. 9—10.
— 34) Schiefferdecker, C, Demonstration eines

Prdpariermicroscopes Sitzungsberichte der nieder-

rheinischen Gesellschaft für Natur- u. Heilkunde. Bonn.
1896. 2. Hälfte. S. 44—45. — 35) Derselbe, Das-
selbe. Deutsche med. Wochenschr. Jahrgang XX1I1.

Beilage No. 9. S. 63. — 36) Stands and various equip-

meuts. Zeitschr. f. angewandte Microscopie. Bd. II.

S. 321—885. Mit Holzschn. Journal of the R. micro-

scop. society. P. 2. p. 162. — 37) Stokes, W. B.,

Multiple images in mirrors. Journal of the Quekett
microscopical club. Vol. VI. p. 322—324. With 3 figs.

— 38) Derselbe, New objective by Queen a. Co.

Microscopical Bulletin. 1896. Vol. XIII p. 40. —
39) Stoney, G. .!., Microscopic vision. Philosophical

magazine. 1896. Vol. XLII. No. 259. p. 423—442.
p. 499-528. (Bericht f. 1896. S. 47.) — 40)Strehl,
K., Ucber den Einfluss der chromatischen Correction

auf die Lichtstärke der Definition der Bilder. Zeitschr.

f. Iustrumenteukunde. Bd. XVII. H. 2. S. 50. —
41) Wildcmann, E. de, Lcs construeteurs de micro-
scopes. (Liste arrangt'e par pays.) Bulletins de la so-

ciete beige de microscopie. Annee XXIII. No. 10.

p. 141— 144. — 42) Young. A. A., The physician

and bis microscope. Buffalo medical Journal. 1896.

Vol. XXXVI. p. 195.

Barker u. C. R. Bardeen (2) haben einen sehr

hübschen und practiseben Abriss der in dem Johns

Hopkins Hospital üblichen histologischen Unter-
suchungsmethoden mitgctheilt. In Tabellenform

werden zugleich die chemischen oder tinctöriellen Hülfs-

mittcl, die Herkunft des Untersuchungsmateriales und

die Schnittrichtungen übersichtlich gemacht; diese Ta-

bellen sind nach Geweben und Organen geordnet und

steigen vom Leichteren zum Schwierigeren auf.

b) Zeichnen, Microphotographie , Hülfsvorrieh-

tungen.

1) Barba Morrihy, C, Nuovo apparecebio per lo

studio della contrattilitä del protoplasma. Policlinico.

Anno IV. F. 2. p. 69-75. Con 2 fig. — 2) Bar-
nard, J. E., On the application of the electric arc to

photomicrography. Journal of the R. microscopical so-

ciety. P. 6. p. 600—662. (Discussion: Vezey, N e '*

son, Cortice, Carver, Beck.) — 3) Bausch aud
Lomb, Reversible mailing cases. Journ. of the New
York microscopical society. Vol. XIII. p. 41—42.

With 2 figs. — 4) Behrens. W., Ein neuer microsco-

pischcr Hciztiscb mit Selbstregulirung für constante

Temperaturen. Zeitschr. für Instrumeutenkunde. 1896.

Bd. VI. EL 10. S. 314. — 5) Derselbe, Präparaten-

mappen mit durchsichtigen Deckeln. Zeitschrift für

wissenschaftl. Microscopie. Bd. X III. H. 4. S. 428

—

424. — 6) Betting, C F., Ein neuer Objecthaltcr für

Microtome. Zeitschr. f. angewandte Microscopie. 1896.
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Bd. IL H. 8. & 286—287. — 7) Bolsius, H., Le
chariot universel, Systeme rationnel de mesurago pour
preparations microscopiqucs. Anualcs de la societc

scientifique de Bruxelles. T. XXI. P. 2. 16 pp. —
8) Brauns, R., Neue verdeckt liegende Kreuzprismen
für Microscoptiscbc. Zeitschr. f. wissenschaftl. Micro-

scopic. Bd. XIV. H. 1. S. 11—18. Mit 2 Holzschn.
— 9) Brav, T. J., Photomicrograpby. Transactions of

the American microscopical societv. Vol. XVIII.

p. 107 116. — 10) Bryce, T. II., Note on two use-

ful aeeessories in serial culting by the paraffin method.
Journ. of anat. Vol. XXXI. p. 80fj—206. With 2 figs.

— 11) Cheap condensing lens. The Microscope. Vol. V.

p. 109-111. With onc fig. — 12) Choquet, J., La
photomicrographie histologique. 8. Paris. VII et

152 pp. Avec 7 pl. et fig. — 13) Derselbe, Pre-

sentation d'un raicrotome. Compt. reud. de la societe

de biologic. 1896. No. 34. p. 1090-1091. — 14)

Cobb, N. A., Method of using the microscope. Agri-

cultural Gazette of New South Wales. March. (Das
Seiteulicht soll für das Auge des Beobachters am Micro-

scop ausgeschlossen werden.) — 15) Cori, C. J., Der
Uundschncidediamant, zur Herstellung kreisrunder Gins-

platten. Zeitschr. f. wissensch. Microscopie. Bd. XIV.
H. 2. 8. 175—177. Mit 1 Holsen. - 16) «'rillen.

Bericht f. 1896. S. 51. No. 19 Hess: Cullen. — 17)

Curties, C. L, A new microtome. Journal of the

R. microscopical society. P. 1. p. 86—87. — 18)

Erbe, C, Weigert's Microtom. Zeitschr. f. angewandte
Microscopie. Bd. III. S. 169—173. Mit 1 Holzschn.
— 19) Derselbe, Microtome with Mctzner's double
support guidauce. Journal of the R. microscopical So-

ciety. I'. 6. p. 596. With one fig. — 20) Flatters,
A., Simple microtome for biological werk. Pharma-
ceutical Journal. Vol. LY III. p. 4S5—486. With4figs.—
21) Gebhardt. W., l'eber eine einfache Vorrichtung
zur Ermöglichung stcreoscopischer photographischer Auf-
nahmen bei schwacher Vergrößerung. Zeitschrift fiir

wissenschaftl. Microscopie. Bd. XIII. Heft 4. S. 419
bis 423. Mit 1 Holzschn. — 22) Giles, G. M., On a
simple method of photomicrograpby by an inexpensive

apparatus. Journal of the R. microscop societv. P. 2.

p. 164-170, 180. With 2 figs. — 23) Golden, M.J.
Simple apparatus for photomicrographv. The Micro-

scope. Vol. V. p. 103—104. — 24) Goodwin, W.,
Portable microscope lamp. Journal of the Quekett
microscopical club. P. VI. p. 345. With onc fig. —
25) Held, H., Kine Kühl- und Wärmevorrichtung am
Microtom für Paraffinschnitte. Arch. f. Anat. u. Phvsiol.

Anat. Abth. Heft 5 u. 6. S. 345-349. — 26) Hesse, R„
Ein neuer verstellbarer Messerbalter für Microtome.

Zeitschr. f. wisseuschaftl. Microscopie. Bd. XIV. Heft 1.

S. 18—15. Mitl Holzseb. — 27) Jagger, T. A., Simple
instrument for inclining a prcpnratioti in the microscope.

American Journal of science. Vol. III. p. 129—131.
With 2 figs. — 28) K antorowiez, R., Die Vorwärmung
bei dem Durehstmmuiigs Compressorium. Zeitschr. für

wissenschaftl. Microscopie. Bd. XIV. Heft 2. S. 154
bis 157. Mit 2 Holzschn. — 29) Karop, G. C, On
a simple means of illuminating objects with low powers
by artificial light. Journal of the Quekett microscopical

club. 1896. Vol. VI. No. 39. p. 278—279. With
one fig. — 30) M'Kendrick, J. G., Notes on certain

pbvsical and phvsiological measurements and estimates.

Journal of anat. Vol. XXXI. II. P. 2. p. 303—305.
— 81) Laguesse et Gasselin. Rasoir pour coupes
ä la paraffine, nouvenu modele. Comptes rendus de la

socu'te de biologie. I'aris. Tom. IV. No. 33. p. 329.
— 32) Leiss, C.. Loupenstativ mit Polarisation. Neues
Jahrbuch f. Mineralogie. Bd. I. S. 181. — 88) Der-
selbe, Loupenmicroscop für directe Beobachtung und
für Photographie. Zeitschr. f. angew. Microspie. Bd. III.

Heft 2. S. 39-40. Mit 1 Fig. - 34) Derselbe,
Ocular - Dichroiscop. Kbeudas. Heft 1. S. 5- 6. —
85) Derselbe, Einfaches Microscop u. s. w. Ebcndas.

S. 39—40. Mit 1 Holzschn. — 36) Derselbe. New
stand with polariser and large illuminator. Ebenda*
S. 138 -141. Mit 1 Holzschn. Journal of the R. mi-

croscopical society. P. 6. p. 578—579. With one 6%— 87) Marpmann, G., Messer und Streichriemen für

microscopische Arbeiten. Ebendas. Heft 1. S. 6. Mit

1 Fig. — 38) Derselbe, Neues einfaches Microtom.
Ebendas. 1896. Bd. IL S. 65. — 39) Herccr, A.C..

Photomicrograph v. microphotograph. Transactions of

the American microscopical society. Vol. XVIII. p. 131.

— 40) Meyer, Arthur, Ein Glas lür Immersionsöl und

Canadabalsam. Zeitschr. f. wissenschaftl. Microscopie

Bd. XIV. Heft 2. S. 174- 175. Mit 1 Holzschn. -
41) Mictbe, A.. l'eber das Putzen optischer Linsen

Centraizeitung für Optik und Mechanik. Bd. XVIII.

No. 18. S. 177. — 42) Mino t, C. L., On the prinei-

ples of microtome coustruetion. Report of the 66 tt

raeeting of the British association for the advancement
of science at Liverpool in 1896. p. 979— 980. (Bei

Bausch u. Lomb in New- York.) — 43) Derselbe, Od

two forms of automatic microtomes. Science. Vol. V.

No. 127. p. 857—866. With 5 figs. — 44) Mühlen-
brück, IL, Appareil ä projection combine etc. Arch
des sciences physiques et naturelles. T. HL No. 6.

p. 590—593. — 45) Nebelthau, E., Microscop und

Loupe zur Betrachtung grosser Schnitte. Zeitschr. für

wissenschaftl. Microscopie. Bd. XIII. Heft 4. S.417—419

Mit 1 Fig. (S.41. No. 23.) — 46) Nelson, E. M., A small

lamp for the microscope. J. of the R. m. society. P. 1.

p. 90. — 47) Derselbe. Tables for correcting error»

in camera drawing and photomicrographs. Journal ol

the tjuekett microscopical club. 1896. Vol. VI. No 39.

p. 289. — 48) Derselbe. On a new mechanical stage.

Ibid. P. 3. p. 185—187. With 5 figs. — 49) Nuttall.

G. H. F., Ein einfacher, für Microscope verschiedener

Coustruetion verwendbarer Thermostat. Centralblatt

für Bacteriologic. 1896. Bd. XVIII. No. 11. S. 330. -
50) Reichert, C, Der verbesserte Beleuchtungsappar.it

Centraizeitung für Optik und Mechauik. Bd. XVU1.

No. 15. 8. 141. — 51) Derselbe, Dasselbe. Zeitecht

für angew. Microscopie. Bd. III. Heft 2. S. 83—35.

Mit 4 Fig. — 52) Derselbe, Handmicroscop. Ebenda*.

S. 44-45. Mit 1 Holzschn. — 53) Derselbe, Metall-

microscop. Ccntralzeitung für Optik und Mechanik.

Bd. XVIII. No. 17. S. 162. — 54) Nelson, E. M.. Tests

for microscope objectives. American monthly micro-

scopical Journal. Vol. XVIII. No. 207. p. 80-83.-
55) Reichert. C. Ein neues Stativ. Zeitschr. f. angew

Microscopie. Bd. III. S. 74-75. Mit 1 Holzschn. (Für

mineralogische Zwecke.) •— 56) Nelson, E. M., Stand

and illuminating apparatus for opaque objects. Ebendas.

8. 40—41. Mit 1 Holzschn. Journal of the Quekett

microscopical society. I'. 4. p. 388—334. With one fig.
-

57) Rheinberg, .1., Colourcd Illumination. Journal

of the Quekett microscopical club. Vol. VI. No. 40.

p. 346—347. — 58) Derselbe, l'eber ein neues Ycr-

fahren, auf optischem Wege Farben-Contraste zwischen

einem Object und dessen l'ntergrund, oder zwischen

bestimmten Theilen des Objccteä selbst hervorzurufen.

Archiv für microsc. Anat. Bd. L. H. 3. S. 437-460.

Mit 2 Taf. — 59) Ruffini. A., Di un apparccchio

micro-fotografico e di un nuovo metodo per eseguire

miero-fotografie colla lucc del giorno riflesso dalJo

specchio del mieroscopio. Monitore zoologico italiano.

Anno VIII. No. 7—8. p. 170-176. Con una fig.
-

60) Schaper, A.. Zur Methodik der Plattenmodelli-

rung. Zeitschr. f. wissensch. Microscop. Bd. XIII. H. 4.

8. 446—459. Mit 10 Holzschn. — 61) Shearer. J B.

Systematic photo - rnicrography. Transactions of the

American microscopical societv. Vol. XVIII. P
to 130. With 5 pls. 62) Smith, D. W.. Simple

mnehine for micrometer rulings. Journal of Oic Nt»

York microscopical soeietv. Vol. XIII. p. 56—63. -

68) Stokes, A. C, Tests for good objectives. Journ*)

of the microscopical society in New York. 1896. Vol.
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XII. No. 4. p. 1*4—142. — 64) Derselbe, Light-

filters and colour-screens. Ibidem. Vol. XIII. p. 56
to 63. — 65) Swingle, W. T., Sharpening microtomo

knives. Science. Vol. VI. No. 132. p. 63. - 66)

Neues Thermometer zur Temperaturregulirung von Pa-

rs/finbädern. Zeitschrift für angewandte Microscopie.

1896. Bd. II. — 67) Simple thennostat for micro-

scopes of different construetion. Journ. of the K. mi-

croscopical society. 1896. P. 5. p. 563. — 68)

Triepcl, Ueber einen binocularen Zeichenapparat.

Deutsche med. Wocbenschr. 1896. Jahrg. XXII. No. 47.

Beilage. S. 214. — 69) Troucssant et Duplou-
ich, Sur la combinaison optique de M. Gavino et

son adaptation ä tous les microscopes. Compt. rend.

de la »ociete de biologie. 1896. No. 85. p. 1088
1089. - 70) Tutton, A. E., Monochromatic light

apparatus. l'hilosophical transactions. Vol. CLXXXV.
p. 913—941. — 71) Walmsley, W. H., Acetylcne gas

in photomicrography. Transactions of the American
microscopical society. Vol. XVIII. p. 136—141. —
72) Walter, 0., Das Messen microscopischor Objectc.

Zeitschrift für angewandte Microscopie. Bd. III. H. 1.

S. 7—11. Mit 6 Fig. — 73) Watkins, E. L., New
instrument. The micromotoscope. Med. news. p. 857
to 85*>. With 6 figs. — 74) Weiss, G., Experienccs

de ebromophotographic microscopique. Compt. rend. de

la societf de biologie. 1896. T. III. Xo. 22. p. 645.

75) Derselbe, Regulateur de la temperature. Ibid.

No. 3. p. 88. — 76) Wilde mann, E. de, Üculaire

a marqueur mobile du docteur Kuznitzky. Bulletin

de la societe Beige de microscopie. Annee XXIII.

No. 1—3. p. 12—13. — 77) Woodworth, W. Mc M.,

On a method of graphic reconstruetion from scrial

*ections. Contributions from the zoological laboratory

of the museum of comparative zoology at Harvard
College. No. LXXVIH. — 78) Derselbe, Dasselbe.

Zeitschrift für wissenseb. Microscopie. Bd. XIV. H. 1.

S. 15—18. — 79) Wright, A. E., Method of projec-

ting a micrometric scale upon a microscopie speeimen.

Journ. of thc R. microsc. societv. P. 2. p. 182—183.
P.S. p. 245—247. With 3 ligs. — 80) Wröblewski,
A , Anwendung des Glan'schcn Spcctrophotometers auf

die Thiercbemie. Anzeiger der Academie der Wissen-

schaften zu Krakau. 1896. S. 386. (Polnisch.) —
81) Ziegler, H. E., Die beiden Formen de« Durch-

strömungs-Compressoriums. Zeitschrift für wissensch.

Microscopie. Band XIV. Heft 2. S. 145-153. Mit

4 Holzschn.

Rheinberg (58) sucht die Erkennung feinerer

Stmcturdifferenzen z. B. von Diatomeen, durch Farben-

blendungen zu erleichtern, die aus runden Glas-

scheiben bestehen, welche im Ccutrum anders gefärbt

sind, als in der Peripherie. Man kann sie entweder

aus Glas construiren, welches im centralen Thcil z. B.

rotb, im peripheren grün oder blau gefärbt ist, oder

aber aus einer einzigen Glasplatte, deren Centrum von

einem Fünftel bis zu einem Drittel des Gesichtsfeldes

mit einer anders gefärbten Collodium- oder Gelatine-

schicht überzogen ist. Man bringt die Blendung ent-

weder zwischen Lichtquelle und Spiegel an, oder in

dem Diaphragraenträger des Condensors, oder zwischen

der Brennebene des Objectivsystems und letztcrem

selbst Die theoretischen Erörterungen über den Gang

der Lichtstrahlen unter solchen Umständen sind im Ori-

ginal nachzusehen.

Watkins (73) projicirtc Blutkörperchen auf einen

Schirm mittelst electrischen Lichtes und photographirte

die amöboiden Bewegungen der Leucocyten, die

24 Stunden lang im Gange blieben. Sic fangen Micro-

coccen, verdauen sie u. s. w., was man Alles einem

grossen Auditorium sichtbar machen kann. Die beige-

gebenen Photographien sehen etwas unbestimmt aus,

die Vorrichtung selbst wird von W. als Vitascop be-

zeichnet.

Minot (42) hält es mit Recht für viel besser,

wenn an Microtomen das Messer feststeht und das

Präparat bewegt wird, wie es Ref. schon 1876 construirt

hatte. Das Messer soll nicht wie ein Rasirmcsscr,

sondern dicker, mehr wie ein Meissel geformt und an

beiden Enden festgeklemmt seiu. Eine Menge kleiner

Verbesserungen machen die neue Form des Microtomes

noch brauchbarer.

Held (25) construirte einen Kühlapparat, um
die lästige Abhängigkeit des Paraffins von der äusseren

Temperatur zu beseitigen. Die besten Präparate lassen

sich nicht fein genug schneiden, wenn das Paraffin zu

weich wird. Mit Hülfe von hohlen Wänden, die einer-

seits den Paraffinblock, andererseits als ein spiralig

gewundenes Rohr den dickeren Theil des Microtom-

messers umgeben und von einem Strom warmen Wassers

durchflössen werden, ist es leicht, die Temperatur an-

nähernd constant zu erhalten. Paraffin von 52° Schmelz-

punkt lässt sich am besten bei 14° C. in 0.001 mm
dicke Schnitte zerlegen, bei 56° Schmelzpunkt sind

16,5° C. nüthig u. s. w. Andererseits kann man für

dickere Schnitte den Apparat als Wärmevorrichtung be-

nutzen.

c) Untcrsuchunirsverfahren, Härten, Färben,

Einbetten u. s. w.

1) Alfieri, A, Un nuovo metodo per la depig-

mentazione dei tessuti. Monitore zoologioo italiano.

Anno VIII. No. 3. p. 57. — 2) Allerhand. J., Eine

neue Methode zur Färbung des Ccntralnervcnsvstemes.

Neurologisches Centralblatt No. 16. S. 1—7. — 8)

Apäthy, S., Ein neuer Messerhalter und die Aenderung
der Neigung des Messers durch Keile. Zeitschrift für

wissensch. Microscopie. Bd. XIV. H. 2. S. 157—174.
Mit 9 Holzschn. — 4)Auburtin, G., Beitrag zur

Technik des Aufklebens von Celloidinschnitten. Ana-

tomischer Anzeiger. Bd. XIII. No. 3. S. 90—93. —
5) Ballowitz, E., Ein Beitrag zur Verwendbarkeit
der Golgi'schen Methode. Zeitschr. f. wissensch. Micro-

scopie. Bd. XIII. H. 4. S. 462—467. — 6) Barde-
leben, K. von, l'eber Holzin. Ein neues Mittel zur

Consenrirung von organischen Substanzen. Vcrhandl.

der deutsch. Naturforschergesellschaft auf der 68. Ver-

sammlung in Frankfurt a.M. Th. II. H. 2. S 490.—
7) Bloch mann, F., Zur Paraffinserientechnik. Ztschr. f.

wiss. Micr. Bd. XIV. H. 2. S. 189-195. M. 1 Holz-

schnitt — 8) Bouin, P., Note sur la coloration des

cellules osseuses par la methode chromoargentique

chez Anguis fragilis nouveau ne. Bibliographie ana-

tomique. Annee IV. p. 207—208. Avec 1 lig. (Fär-

bung von Knochenkörperchen durch Silberchromat.) —
— 9) Catois, Investigation of Brain of lishes. Compt.

rend. CXXIV. p. 204—205. Journ. of thc R. mi-

crosc. society. P. 2. p. 174. — 10) Claudius,
Simple method for contrast-staining micro-organisms.

Annalcs de l'Institut Pasteur. T. VI. p. 485—486.
Avec 4 flg. Journal of the R. microscopical society.

P. 4. p. 344. — 11) Cullon, T. S., A rapid method
of making permanent speeimens from frozen sections

by the use of Formalin. Bullet. John Hopkins Hos-

pital. Vol. VIII. No. 74. p. 108-110. (Bericht f.
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1896. a 51. No. 19 L Gullen st. Crillen.) - 12)

Daddi, L., Nouvellc mcthode pour colorer la graissc

dans lcs tissus. Archives italiennes de biologic. 1896.

T. XXVI. F. 1. p. 143—146. — 13) Döllkcn, A.,

Einbettung von Gewebstheilen ohne Alcoholhärtung.

Zeitschr. f. wissensch. Microscopie. Bd. XIV. H. 1.

S. 32—35. — 14) E. I). W., Notes de technique.

Bulletin de la societe Beige de microscopie. 1896.

T. XXII. No. 8 et 9. p. 187. — 15) Eisen, G.,

Notes on fixation, stains, the alcohol method etc.

Zeitschrift f. wissensch. Microscopie. Bd. XIV. H. 2.

S. 195—202. — 16) Erlanger. R. von, Bemerkungen
zu den Mittheilungen von Hhumbler über Einbettung

und Oricutirung kleiner Objcctc. Ebcndas. Bd. XIV.

H. 1. S. 88. (Prioritätsreclamation.) — 17) Fish,
P. A., Notes on technique. Transactions of the anicri-

can microscopical society. Vol. XVIII. p. 287— 290. —
18) Flatau, E., Beitrag zur technischen Bearbeitung

des Centrainervensystems. Anat. Anzeiger. Bd. XIII.

No. 12. S. 323—329. — 19) Frey, M. von, Eine

Goldlärbung des Nervenraarkes. Archiv für Anat. und
Physiol. Supplemcntband. S. 108—110. — 20) Ga-
walowski,; A., l'araffinöl im Dienste der Micro-

scopie. Pharmaceutische Rundschau. 1896. No. 13. —
21) Gebhardt, W., Zur Aufklcbetechnik von Paraftin-

schnitten. Zeitschrift für Wissenschaft!. Microscopie.

Bd. XIV. H. 1. S. 39—40. — 22) Gerassimoff,
J. J., Method for staining unnucleated cclls. Journal

of the R. microscopical society. P. 2. p. 175. —
23) Gräberg, J., Uebcr den Gebrauch von Bordeaux-R.,

Thionin und Methylgrün in Mischung als dreifaches

Färbungsmittel. Zeitschr. für wissensch. Microscopie.

Bd. XIII. H. 4. S. 460—461. — 24) Gravis, A.,

Fixation au porte-objet des coupes faites dans la cel-

loTdine. Bulletins de la societe Beige de microscopie.

Annee XXIII. No. 7—10. p. 137—140. (Mit Agar-

Agar.) — 25) Guddcn, H., Ueber die Anwendung
clectiver Färbemethoden am im Formol gefärbten Ner-

vensystem. Ncurolog. Centralblatt. Bd. XVI. No. 1.

S. 24—25. — 26) Gulland, G. L., A rapid method
of fixing and staining blood films. British medical Jour-

nal. P. I. No. 1889. p. 652. — 27) Heller, W.
F., A modification of Hellers method of staining me-
dullated nerve fibres. Ibid. P. I. No. 1889. p. 651.
— 28) Derselbe, Technik der Üsmirung des Central-

nervensysteros. Berliner klinische Wochenschr. 1896.

No. 83. — 29) Infante-Tortora, C, üsservazioni

sull' uso dclla formalina in istologia. Riforma med. 1896.

Vol.V. No. 12. p. 155. — 30) Juliusburger, 0., Be-

merkungen zur Härtung in Formol — Müller (Orth'sche

Mischung). Neurolog. Centralblatt. Bd. XVI. No. 6.

S. 259—260. — 31) Juschtschenco, A. J., Zur
Frage über den Bau der sympathischen Knoten bei

Säugethieren und Menschen. Arch. f. microsc. Anat.

Bd. XLIX. H. 3. S. 585-607. Mit 2 Taf. - 32)

Kanthack, A. und S. Pigg, Schnelle Härtung von
kleinen Gewebsstückeu. Münchener medicin. Wochen-
schrift. 1896. No. 50. S. 1247. (Referat.) — 33)

Kellicot, D. S., Formalin in the zoological and histo-

logical laboratory. The Microscopc. 1896. Vol. V.

No. 41. p. 69. — 34) Lamb, J. Melvin, Somc me-
thods of histologie technique. Transactions of the Ame-
rican microscopical society. Vol. XVIII. p. 291—298.
— 35) Loisel, G., La coloration des tissus chez les

animaux vivants. Compt. rend. de la sock-tc de bio-

logic. T. IV. No. 24. p. 624— 626. - 36) M.,

Messer und Streichriemen für microscopische Arbeiten.

Zeitschr. f. angewandte Microscopie. Bd. III. H. 1.

S. 6. — 37) Mallory, F. B., On certain iraprovements

in histological technique. Journal of cxperimentnl me-
dicine. Vol. 11. No. 5. p. 529. (Method of fixation

for neuroglia fibres). — 38) Derselbe, Phosphotung-
sticacidhaematoxilin. Ibidem, p. 531. — 39; Mama-
rowsky, Leber eine neue Färbungsmethode von Haut-

schnitten. Monatshefte für practische Dermatologie.

Bd. XXIV. No. 4. S. 219. - 40) Marina, A., Ein.

Fixationsmethode, bei welcher sowohl die NissPsch-'

Nervenzelle als die Weigert'sche Markscheidenfärbung
gelingt. Ncurolog. Centralblatt. Jahrg. XVI. No. 4.

S. 166—179. — 41) Derselbe, Una fissazionc oh--

permette tauto le colorazioni speeifiche cellulari, quaato
il metodo di Weigert per la colorazione delle libre ner-

vöse. Rivista di patologia nervosa. Anno II. F. 1.

p. 18—21. — 42) Marpmann, Klcbmittcl für Eti-

ketten auf Glas. Zeitschr. für angewandte Microscopie.

1896. Bd. II. S. 151. — 43) Derselbe, Ueber die

Anwendung von Zimmetöl, Cassiaöl und von anderen

Einschlussmittcln in der Microscopie. Ebenda*. Bd. II

H. 11. S. 335—338. — 44) Mayer, Paul. Beruht die

Färbung der Zellkerne auf einem chemischen Vorgang?
oder nicht? Anatomischer Anzeiger. Bd. XIII. S. 313

bis 322. — 45) Meyer, A., Methods for demonstra-

ting the continuity of protoplasm. Berichte der Deut-

schen botanischen Gesellschaft. Journal of the R. mi-

croscopical society. P. 4. p. 343—844. — 46) Mayer,
Paul, L'eber Picrocarmin. Zeitschr. f. wissensch. Micro-

scopie. Band XIV. Heft 1. Seite 18—31. — 47.

Michel, A., Sur le collage des coupes de paraffine

par simple dessiccation et sur le choix des paraffines

Compt. rend. de la societe de biologie. No. 20. p. 547

549. — 48) Miuakow, P., Ueber die Wirkung des

Formaldehvds und des Alcohols auf Blut und Hämato-

globin. Centralblatt f. allgem. Pathologie. Bd. VIII.

No. 7. S. 248. — 49) Morill, A. D., Methvlenblue

American Naturalist. 1896. Vol. XXX. No. 358.

p. 857—859. — 50) Nelson, E. M. (.Bericht f. 18*6.

S. 49. No. 85 I. Nelson statt Nelsen, H. und Tc^
statt Text.) — 51) Notes de technique. Bulletin de h
societe Beige de microscopie. 1896. T. XXII. No. 10.

p. 203. — 52) Pastes and cements for general pur-

poses. American monthly microscopical Journal. Vol.

XVIII. p. 296—298. -- 53) Patten, W, Tbc pre<*r-

vation of cartilage and other tissues in a dnee

condition. Science. Vol. V. No. 114. p. 392. -

54) Perrando, <i., Sull'uso dell'acido forinico per Ii

produzione dei cristalli d'emina. 1896. Bolletino delli

R. Accadcmia medica di Genova. Anno XI. No. 3.

p. 112— 116. — 55) Pilliet, A. H., Sur certaioes pre

prietes electives du bleu de methylenc agissant sur les

tissus vivants. Compt. rend. de la societe de biologie.

No. 30. p. 886—887. — 56) Derselbe, Note sur la

conservation des pirces anatomiques et histologi^a«,

par le proeede de M. Melnikofi. Ibid. T. IV. No. 6.

p. 164—166. — 57) Po Hack, B., Die Färbetechnik

des Nervensystems. 8. Berlin. 1897. V u. 130 S*.

2. Aufl. 189*8. VI u. 172 Ss. — 58) Prowazek, S,

Vitalfärbungeu mit Neutralroth an Protozoen. Zeitschr.

f. Wissenschaft!. Zoologie. Bd. LXIII. H. 2. S. 187

bis 194. Mit 1 Taf. — 59) Pugliese, V., Le sota-

zioni bicromo-paradeidiche come mezzi d'indurimeato

del sistema nervoso. Kivista sperimentale di freniatrü.

Vol. XXII. F. 4. p. 867—869. — 60) Raciborsli.
M.. Neue Hämatoxvlinfärbung. Flora. Bd. LXXXIli.

S. 75. (Botanisch, mit Eiscnalaun.) — 61) Rawlins.

B. L„ Practica! hints for the worker. The Microscopc

Vol. IV. No. 11. p. 169. — 62) Robertson. W.

F., Modification of Hellers method of staining mrdulla-

ted nerve-fibres. British med. Journ. P. I. p. 651 —C52.

— 63) Roncoroni. L., Colorazione dei prolungament;

protoplasmatici delle cellule di Purkinje e dei [citm-

drassi etc. Archivio med. 1896. Vol. XX. R -

p. 223. (Bericht f. 1896. S. 52. No. 88.) — 64) Der-

selbe, II cloruro di platino come mezzo di fissaziont

del sistema nervoso. Archivio di psichiatria. 1^'

Vol. XVII. F. 5-6. p. 565-571. Co« tav. - »'

Rossolimo, G. J. und C. Busch, Einige neue Kar

bungsmethoden des Nervensystems. Ncurol. fentralb!

1896. No. 22. S. 1049. — 66) Rouge t, C, Kote
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sur le.« procedes de rechcrche des plaque» terminales

motricc.N. Arch. de physiol. No. 3. p. 676— (580. Avec
8 rig. — 67) Sabrazcs, Methode de eoloration histo-

logique par la thionine et l'acido pierique. Compt.
rend. de la societe de biologic. T. IV. No. 2. p. 51

bis 52. — 68) Samter, M., Kine Orientirungsmethode
beim Einbetten kleiner kugeliger Objeete. Zeitschr. f.

wUsenschattl. Micro«.copie. IM. XIII. II. 4. S. 441 bis

m. Mit 1 Holzschn. — 69) Searpatetti, J. von,

IVber die Anwendung electiver Färbemethoden am in

Kormol gehärteten Centrainervensystem. Neurologisches

Centralbl. Bd. XVI. No. 5. S. 211. — 70) Schaper,
A., Zur Sublimatlixation. Anat. Anzeiger. Bd. XIII.

No. 17. S. 463-472. Mit 4 Kig. — 71) Schoebel,
E.. Bemerkungen zu Schiefferdecker's Mittheilung über
das Signireo von Präparaten. Zeitschr. f. wissenschaftl.

Microscopie. Bd. ZUL Ii. 4. S. 425—428. — 72)
Strang, 0. S., Review of the Golgi method. .lourn.

of neurology. 1896. Vol. V. No. 2. p. 101. — 73)

Stroud. B. B., Practical experience with formol in

the laboratorv. American Naturalist. Vol. XXXI.
So. 361. p. 92. — 74) Tandlcr, J.. Zur Technik
der (Vlloidinserien. Zeitschr. f. wissenschaftl. Microscop.

Bd. XIV. H. 1. S. 36-38. — 75) Tcljatnik, T.,

Eine Modification der NissIVhen Ganglienzellenfiirbung.

Neurol. Centralbl. 1896. No. XV. No. 24. S. 1129.
— 76) Triopel, H., Zur Orceinfärbung. Zeitschr. f.

wissenschaftl. Microscopie. Bd. XIV. H. 1. S. 31—32.
Mischung von Orcein 0,5 g, 70proc. Alcohoi 70 ccm,
concentrirte Chlorwasserstoffsäure 20 Tropfen, 24 Stun-

den lang.) — 77) Vastarini-Cresi. G., Nuovo me-
todo di colorazione del sistema nervoso. Napoli. 1896.

Atti della R. Accademia medico-chirurgica di Napoli.

Anno L. No. 3. (Bericht f. 1896. S. 53.) — 78)
Derselbe, Dasselbe. Ri forma raedica. 14. Febr. 1896.
— 79) Wals cm, C. van, Technische Kunstgriffe bei

der 1'ebertragung und Aufhebung frei behandelter Pa-
raffinschnitte. Zeitschr. f. wissenschaftl. Microscopie.

Bd. XIII. H. 4. S. 428-438. Mit 3 Holzschn. -
N|] Wermel. M. B., Cornbined method of fixing and
staining microscopie preparations. Medizinskoje Obosrenje.

May. Journ. of the R. microscopical society. P. 6.

p. 591—592. (Formol mit Methylenblau oder Eosin

iremischt.) — 81) Willson. L. A., Practical suggestions.

The Microscope. 1896. Vol. V. No. 42. p. 87. —
S2) Worcester, W. L., The preservation of scrial

sections. American journal of insauity. 1896. Vol. LIII.

Xo. 2. p. 287. — 83) Zacharias, E.. Microchemical

raethods for examiniug cells. Report of the 66th mee-
tiog of the British association for the advancement of

science in 1896. p. 1022.

Samter (68) ist mit Frank 1 darin einverstanden,

lass heutzutage Jedermann die Paraf fi n m c thode

der Einbettung in Celloidin vorzieht, und letzterer con-

^rutrt kleine Glasprismen verschiedener Grösse, um
durch sie. anstatt der Messingrabmen, einen um-

schlossenen Hohlraum herzustellen, in den das Paraffin

hineingegossen wird.

P. Mayer (44) diseutirt gegen Rawitz (Bericht

f. 1896. S. 52) die fundamentale Frage der micro-

seopischen Technik, ob die Tinction der Zellenkernc

ein chemischer Vorgang nach Acquivalentcn ist,

der auf Oberfläehenattraction beruht. Wie es seheint,

wird ziemlich allgemein angenommen, dass beim „Fixiren"

von Gewcbselementen sich chemische Verbindungen

bilden . M. warnt vor der gebräuchlichen Anwendung
t» ohnischer Ausdrücke wie Lack, Farbflotte, Beize u. s. w.,

ehe die Gleichartigkeit der Vorgänge erwiesen ist. Einen

künstlichen Kern erhält man durch Mischung

eines Tropfens gelöster Nucleiusäure mit schwefel-

saurem Protamin; er färbt sich vortrefflich mit Haem-

alaun, wobei doch von einer Oberfläehenattraction keine

Rede sein kann.

M. (46) sagt ferner, dass das Picrocarmin zu

den Titictionsmittcln gehört, die eine bewegte Ver-

gangenheit hinter sich haben und von denen man mög-

lichst wenig Aufhebens machen sollte. Will man es

aber trotzdem jetzt noch anwenden, so greife mau

wenigstens zum Picromagnesiacarmin, für dessen

Bereitung M. mehrere Formeln angiebt.

Eine Menge neuer Härtungs- und Tinctions-

mittel empfiehlt Eisen (15). Nämlich Iridiumchlorid

in Verbindung mit Platinchlorid, als Färbemittel

Urugulin, Eisenbämatoivlin nach einer besonderen Vor-

schrift, Thionin mit Rutheniumroth, z. B. für Sala-

manderhoden und zum Einschliesseu Gum-thus, in Xylo!

gelöst, das Secret einer Pinusart aus den östlichen

Provinzen Nordamerikas.

Was die Metall salze betrifft, so diseutirte

Juschtschenco (31) die Theorie der Silberchromat-

methode von Golgi. Nicht die Nervenelemcnto selbst

färben sich, sondern diese schrumpfen in der

Ueberosmiumsäure, werden porös, was namentlich für

junge Thiere gilt, und in die entstehenden Zwischen-

räume wird das Silbersalz niedergeschlagen. Dass die

Elemente sieh so verschieden tingiren, soll aus ver-

schiedenem Funetionszustande zu erklären sein. Nach

der durch Kolossoff modificirten Methode legt man

die Objeete 1—7 Tage lang, je nach Art und Grösse

derselben, in eine Mischung von 3—5 pCt. Kalium-

bichromat auf 0,25 pCt. Ueberosmiumsäure in wässeriger

Lösung, wäscht aus, trocknet mit Löschpapier und wendet

2—3 Tage lang in eine Mischung von 2—3 pCt. Silber-

nitrat mit 0,25—0,5 pCt. Ueberosmiumsäure in wässeriger

Lösung gebracht, an. Solche stärkeren Silberlösungen

wurden bereits von Kultschitzky (1893) angewendet.

Diese Methode lässt sich noch 24 Stunden nach dem

Tode des Thieres mit gutem Erfolge anwenden.

Eine neue Vergoldungsmcthode für die mensch-

liche Haut erfand von Frey (19), wobei sich nur die

raarkhaltigen Nervenfasern, das Fettgewebe und das

Stratum granulosum der Epidermis färben. Haut-

stückchen von 1 mm werden in einer 2 proc. wässerigen

Lösung von Ammoniumbichromat wenigstens 14 Tage

laug im Eisschrank gehärtet, 10 Minuten lang abge-

spült, in eine Mischung von je 1 pCt. Goldchlorid und

Chlorwasserstoffsäure in Wasser eine Stunde lang ge-

bracht, abgespült und 24 Stunden lang im Dunkeln

mit 0,02 proc. Chrnnisäurelösung behandelt. Die Stück-

chen wurden endlich mit dem Gefriermicrotom in Serien

von 0,03—0,05 mm Dicke zerlegt, aufgeklebt, mit einer

starken Lösung von Na tri u mhy pos u 1 phi t entfärbt,

ausgewaschen, getrocknet und dircet in < anadabalsam

eingeschlossen. Die Tinction hängt von sehr feinen

niedergesehlagenen Körnchen ab. die weder Doppel-

brechung noch Pleochroismus zeigen.

Auch M ehrfach färb un gen sind in verschiedenen

Combinationen versucht w-rden. Gräberg '231 härtete
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die Milz, Leber oder den Hoden u. s. w. iu einer cou-

ccntrirtcn Lösung von Sublimat in 0,6 proc. Kochsalz-

lösung (wozu das Bischen Chlornatrium dienen soll, ist

nicht klar), um eine dreifache Färbung auszuführen,

uud zwar an einzelnen Schnitten von 0,005—0,001 mm
Dicke, die mit Wasser auf dem Objectträgcr festgeklebt

und dann 24 Stundeu lang in die Tinctionsflüssigkeit

gelegt wurden. Nachher werden sie mit 93 proc.

Alcohol, dem auf 100 cem 4— C Tropfen concentrirto

Essigsäure zugesetzt sind, ausgewaschen, einige Secuoden

Ammoniakdämpfen ausgesetzt und kommen daun in

absoluten Alcohol, Xylo! und Canadabalsam. Die

Farbenmischung bestand aus 4 Th. einer 1 proc. wässe-

rigen Lösung von Bordeaux-R, 2 Th. einer 0,5 proc.

wässerigen Lösung von Thionin, und 8 Th. einer 1 proc.

wässerigen Lösung von Methylgrün, der aber 3 Th.

Alcohol im Verhältniss zu 4 Th. Methylgrünlösung zu-

gesetzt waren. Dieso Farbenmischung wurde dann mit

95 pCt.Wasser verdünnt und damit wie angegeben gefärbt.

Für eine complicirte Methode der Färbung von
Hautschnitten, die Mamarowsky (39) angiebt,

sind Picrinsäurc und Hämatoxylin am Wesentlichsten.

Das Stratum coroeum und die rothen Blutkörperchen

werden gelb, die glatten Muskelfasern goldgelb, die

Kerne dunkelviolett, das Stratum mueosum violett. Die

Färbung soll dauerhaft sein.

Allerhand(2) färbte die Nervenfasern der Central-

organe mit Eisenchlorid-Tannin. Die Stücke

werden in Alcohol oder besser mit Chromsäurc ge-

härtet. Feine Schnitten kommen 15—20 Minuten lang

in eine erwärmte 5(J proc. Lösung des in Wien oftici-

nellen Liquor ferri scsquichlorati, werden abgewaschen

und dann 1—2 Stunden lang in eine erwärmte 20 proc.

Tanninlösung gelegt. Letztere wird vorher etwa drei

Wochen lang in einem unbedeckten Glase der Luft und

dem Sonnenlicht ausgesetzt, um einen Theil des Tannins

in Gallussäure überzuführen. Die liltrirte Lösung soll

rothbraun aussehen. Entfärbt werden die Schnitte

durch eine Lösung von 0,5 pCt. Kaliumhypermanganat

und eine Mischung von 1 pCt. Oxalsäure mit Natrium-

sulphid zu gleichen Theilen. Dann kommen sie in

Wasser, in 0,5 proc. Essigsäure, Alcohol, Xylol, Balsam.

[Hultkkrantz, J. Wilh., I'eber die Anwendung
flüssiger Kohlensäure, um anatomische Präparate zum
Gefrieren zu bringen. Hygiea. LIX. 3. p. 293 -296.

In der grössten Kürze berichtet Verf. über die Re-

sultate einiger Experimente, die er unter Assistenz des

Amanuensis G. Forssncr ausführte.

Wenn mau den nahn eines liegenden Cylinders

aus Schmiedeeisen, worin die Kohlensäure zu einem

Drucke von ca. 60 Atmosphären comprimirt ist, sehr

wenig öffnet, stürzt ein Kohlensäurestrom aus, wovon

ein Theil augenblicklich in Gasform übergeht, aber da-

bei so viel Wärme bindet, dass ein anderer Theil in

den festen Zustand iu Form feiner, Schnee ähnelnder,

crystallinisrher Flöckchen überführt wird. Diese können

leicht aufgesammelt werden, wenn man die Kohlensäure

in einen abgesonderten Raum, dessen Wände schlecht

Wärme leitend, aber hinlänglich purös sind, um die

Abdünstung nicht zu verhindern, ausströmeu lässt. Am

einfachsten möchte es sein, hierzu ein Säckchen au>>

dickem Tuche oder dergl. zu verwenden.

Wenn dieser Kohlensäureschnec etwas zusammen

gepackt wird und man durch angemessene Isolirung

eine allzu schnelle Wärmezufuhr aus der Umgebung

verhindert, kann der Schnee im warmen Zimmer auch

mehrere Stunden sich halten. Eine Abdampfung geht

jedoch immer vor sich uud durch die mitfolgcnde

Bindung von Wärmo wird seine Temperatur unten

etwa —80° C. beibehalten. Ein Gegenstand, welcher

darin eingebettet wird, wird schnell zum Gefrieren ge-

bracht. Dies ist die ganze Methodik. Die Isolirung

des im Kohlensäureschnee eingebetteten Präparates

wird herbeigeführt durch seine Einschliessung in irget/d

ein Gefäss mit doppelten Wänden oder ganz einfach

durch seine Umwickclung mit ein Paar Handtüchern o.dgl

Die Vortheile dieser Methode vor der Anwendung

von Kältemischungen, obgleich diese etwas wohlfeiler

sind, liegen offen zu Tage.

A. Fr. Rkltnd (Stockholm)}.
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Mo u ton, Sur la plasmalyse. Compt. rend. de l'acad.

T. CXXV. No. 9. p. 407-409. — 81) Münden, M..

Dritter Beitrag zur Granulafrage. Arch. f. Anatom, u.

Physiologie. Physiolog. Abth. H. 3 u. 4. S. 340- 369.

Mit 2 Taf. — 82) Parker, G. H., Photomcchanical
changes in retiual pigment-cells of Palacmonetcs. Bull,

of the Museum Hanard. Vol. XXX. p. 275-300.
With one pl. —83) Pckar, C, Expiration des figures

dites anormales dans la pluripartition indirecte du noyau,
d'apres les rcchcrchcs de M. E. Krompecher. Journ.

de l'anat. Ann6e XXXIII. F. 6. p. 654—660. Av.
5 fig. — 84) Pcyerimhoff, P. de, Sur la regene-

ration (chez les insectes). Miscellaneous entomology.
Vol. V. No. 8. p. 39-40. - 85) Pfeffer, 6., Ueber
die niedrigste Ausprägung der lebendigen Individua-

lität und das Lebens-Differential. Verhandl. d. natui-

wissenschaftl. Vereines zu Hamburg. Band IV. S. 27
bis 49. — 86) Prenant, A., Formes cristallincs des

mati>'res albuminoVdes dans les tissus animaux. Bull,

de la societe des sciences de Nancy. No. 1. p. 1--4.
— 87) Derselbe. Rapports du uoyau et du corps

protoplasmiquc dans les cellules des tubes hepatiques
de l'Oniscus murarius. Compt. rend. de la societe de
biologie. No. 5. p. 147—150. — 88) Derselbe,
Notes cytologiques. Archive d'anatomie microscopique.

T. I. No. 1. p. 82—106. Avec une pl. — 89) Der-
selbe, Rapport du noyau et du corps prntopla-smique
.dans les cellules des tubes hepatiques de l'Oniscus mu-
rarius. Compt. rend. de la societe de biolog. T. IV.

No. V. p. 147-150. — 90) Przesmycki. A. M,
Ueber die intra-vitale Färbung des Kernes und des
Protoplasma. Biolog. Centralbl. Band XVII. No. 9.

S. 321—335. No. 10. S. 353-364. — 91) Rabaud,
E., La division eellulairc. Fcuillc des jeunes natura-

listes. Anno XXVII. No. 319. p. 121— 126. Avec
11 fig. — 92) Rabl, IL, Zur Kenntnis* der Riehtungs-

spindeln in degencrireuden Säugcthiereiern. 8. Wien.
Mit 1 Taf. — 93) Derselbe, Dasselbe. Anzeiger d.

Kgl. Acad. d. Wissenseh. in Wien. No. XL S. 111. —
94) Ran vier, L., Du role physiologique des leueo-

evtes. ä propos des plaies de la cortice. Compt. rend.

P. CXX1V. No. 8. p. 386-391. - 95) Rauber, A.,

Die Umbildung der Kugel. Acta et commentationes
Imp. tiniversitatis Jurievensis (otim Dorpatensis.') No. 2.

S. 3-32. Mit 2 Taf. — 96) Rhumbler, L., A inc-

chauical explauation of celldivision. 1896. Amcriej.-.

naturalist. Vol. XXXI. p. 84—86. — 97) Derselbe,
Stemmen die Strahlen der Astrosphärc oder ziehen sie?

Archiv f. Entwickelungsmecbauik. Bd. IV. H. 4. S.

659-730. Mit 1 Tafel u. 27 Figg. — 98) Rosen
stadt, B., Studien über die Abstammung und die Bil-

dung des Hautpigmentes. Archiv f. microscop. Ana:

Bd. L H. 2. S. 350-383. — 99) Sakharoff, X.
Der Eiufluss des Eisens auf die Bewegungen und die

Degeneration der Zelten und seine Rolle bei der bar-

tericiden Einwirkung des Immun-Serum. Travaui d>

la societe Imperiale des naturalistes de St. Petersbour^
T. XXVIII. Livr. I. No. 2. p. 96-110. — 100) Sil

violi, L, Sulla pretesa influenza trofica dei nervi sui

tessuti del corpo animale. 1896. Archivio mediro

Vol. XX. F. 4. p. 393—433. — 101) Sand, R., I...

theorie de Lauterbon) sur 1'origine du centrosorae. Bull

de la societe belgiquo de microscopie. Annee XXIII

No. 7—10. — 102) Schaffer, J., Ueber einen neu«
Bcfuud von Centrosomen in Ganglien- und Knorpr-
zellen. Sitzungsber. der Wiener Acad. d. Wissensch
Math.-naturw. Cl. Bd. CV. No. 3. S. 21—28. H.'

1 Taf. (Bericht f. 1896. S. 57.) — 103) Scheock.
P., Critische und experimentelle Beiträge von der Lehre

von der Protoplasmabewegung und Contraction. Plfr

ger's Archiv. Bd. XXII. H. 5 u. 6. S. 241—284. -

104) Schlater, G., Zur Histologie der Leber. Anat.

Anzeiger. Band XIV. No. 8. S. 209—223. Mit 11

Holzschnitten. — 105) Stier, Siglinde, Experimentell«

Untersuchungen über das Verhalten der quergestreiften

Muskeln nach Läsionen des Nervensystems. Arch. für

Psychiatrie u. Nervenkrankh. Bd. XXIX. Hft. 1. S

249-298. — 106) Studnicka, F. K., Ueber das Vor-

handensein von intercellularen Verbindungen im Chorda

gewebe. Zoolog. Anzeig. Bd. XX. No. 538. S. J8«

bis 288. Mit 1 Fig. No. 539. S. 289-293. .Mit J

Fig. — 107) Tornier, G., Schwanzregeneration und

Doppelschwänze bei Eidechsen. Sitzungsber. d. Gesell-

schaft naturforschend. Freunde. Berlin. No. V. S. 59

bis 64. — 108) Tswett, M., Etudes de la physiche
ccllulaire. Archives des sciences phvsiques et natu

relles. 1896. No. 9. p. 228—260. 'No. 10. p. 339

bis 848. No. 11. p. 467-486. No. 12. p. 565 bis

574. — 109) Vcrworn, M., Relation between the form

and the metabolism of the cell. Science Progress. p

370—378. With one fig. — 110) Wagner, F. von.

Zwei Worte zur Kenntniss der Regeneration des Vorder-

darmes bei Lumbriculus. Zoolog. Anz. Bd. XX. X«.

526. S. 69-70. Mit 1 Fig. - 111) Watase,S., Mi-

crosomes and their relation to the centrosome. Scieort-

Vol. V. No. 110. p. 230-231. — 112) Derselbe.

Physical basis of animal phosphorescence. Wood'»

Holl biological lectures. 1896. p. 101—108. WÄ
one fig. — 113) Wilcox, E. V., Chromatic tetrad<.

Anatom. Anzeiger. Band XIV. No. 7. S. 194-19*

(Spermatogenese.) — 114) Wilson, E. B., Thecellin

development and inheritance. 1896. New-York a. Lon-

don. 8. 871 pp. With 142 figs. — 115) Derselbe,

Dasselbe. No. 13. S. 166. Columbia University bio-

logical series. Vol. IV. 871 pp. With 42 f\p.
-

116) Ziegler, H. E., Die Dynamik der Zelltbeilun?

Verhandl. auf dem 7. Congress der deutschen «»lo-

gischen Gesellschaft in Kiel am 9. Juni.

Die Zellen, ihre Granula und namentlich ihre

Kerne sind der Gegenstand mehrfacher Untersurbungen

gewesen. Ueber die Iutercellularbrücken ist unten fei

Abschnitt Muskelgewebe zu vergleichen.

Cunuingham (22) zeigte, dass die Molecular-

bewegung magnetischer Sandkörnchen durch I*

näherung eines Magneten zur Ruhe gebracht wirf-

Der Erfolg dieses Experimentes hätte sich allenW5

voraussehen lassen (Ref.).
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Zellen. — Aul dem Anatomencougress in Berlin

(Bor. für 18%. S. 55. No. 64) hatte M. Heidenhain

ein Modell vorgelegt, welches das Spannungsgesetz
innerhalb der Zelle und den Mechanismus der Zcllcn-

theilung erläutern sollte. Das Gesetz oder vielmehr

die Hypothese lässt sich nach Kick (34) so ausdrücken,

da-ss alle Centrosomenstrahlen die gleiche Länge und

denselben Dehuungscoc'ffieienteu besitzen sollen. Fick

zeigt nun auf Grund mathematischer Erwägungen, dass

die Vorgänge am Spaunungsmodcll keineswegs den Vor-

gängen in der lebenden Zelle mechanisch entsprechen.

Physicalische Erscheinungen, wie z. B. die Erzeuguug

caryomitotischer Figuren an Eisenstaubmicrosomen durch

Magnete nach Ziegler (Ber. f. 1S95. S. 64. No. 140)

täuschen zwar analoge Vorgänge in den Zellen vor,

haben aber weiter gar nichts mit ihnen zu thun.

Schenck (103) betrachtet die Protoplasma-
strömungen als eine der Blutcirculation ähnliche,

durch besondere Circulationsorgane bewirkte Bewegung

und hält die Annahme für einen grossen Irrthum, dass

hei den einzelligen Organismen die physiologischen Vor-

gänge einfacher seien als bei den zusammengesetzten.

Einen Fall von Copulation zweier Zygoten einer

Spirogyra beschreibt Lommen (66). In der Cellulose-

wand zwischen zwei Zellen befindet sich eine Oeffnuug,

durch welche ein Thcil der einen Zelle hindurchge-

wandert ist und mit der Nachbarzcllc sich verbindet.

Die Abbildung ähnelt einer unvollendeten Zellen-

theilung.

Granula. — Altmann (I) beschäftigte sich mit

den vitalen Leistungen des Organismus. Er

halt es für wahrscheinlich, dass die lebende Substanz

den Sauerstoff activiren kann. Alles Leben Con-

centrin sich im Granulum: diese Thatsachc muss

als Grundlage der gesammten Biologie betrachtet wer-

den. Die Granula sind nicht nur die Lebenskeime oder

Bioblasten, sondern sie sind auch Ozonophoren,
Träger des activen Sauerstoffes und diese Ozonophorie

ist die wesentliche Grundlage der chemischen Vorgänge

im Organismus. Activer Sauerstoff kann nascirenden

Wasserstoff erzeugen und beide können dann vereint

doppelseitig wirken. Jedoch ist die Annahme der

Ozonophorie bisher leider nur eine auf Analogien ge-

stützte Hypothese. — Mit solchen Ansichten könnte

Mi not (7S) sich keineswegs einverstanden erklären.

Er bestreitet die Theorien, nach welchen den sogen.

Granulen, Biophoren, Flastidulen, Idcn. Idiosomcn

und wie die Nameu alle lauten mögen, irgend eine

functionelle Bedeutung zuzuschreiben sei. Die physio-

logischen Leistungen der Organismen hängen alle von

der Anordnung uud Zusammensetzung der mannig-

faltigen Bestandteile des Protoplasma ab, dessen

Functionen auf chemischem Wege zu erklären sein

würden. Dies nennt M. die Theorie des Panplasma.
Eine speeielle Untersuchung über die Granula

in der Leberzelle führte Schlater (104) zu fol-

genden Vorstellungen. Er bezeichnet die Körnchen der

Leberzellcn des Kaninchens als Gy toblasten und be-

trachtet sie als wahre elementare Formbcstandthcilc

des Organismus der Zelle. Sie werden eingeteilt in

J»bre«b«nekt der (rt.an.mUa MeJ.cn. 1»V7. HJ. I.

fuchsinophile Granula und in Basich romatiuey to-

blas ten, die sich mit Hämatoxylin blau färben, sowie

Oxychromatincy toblasten, die .sich durch Eosin

ruth tingiren lassen. Ausserdem ist eine Gruudsubstanz

vorhanden. Sie bildet Wabenräume, die entweder Hohl-

räume darstellen oder mit einer homogenen, vielleicht

weichflüssigen Substanz angefüllt sind. Sie sind rundlich,

farblos; mit Anilin-Säurefuchsin gefärbt zeigen sie sich

aber mit je einem Körnchen angefüllt, das sich roth

gefärbt hat und etwas kleiner ist, als der Hohlraum.

Mitunter bildet die Grundsubstanz auch stärkere radiär

angeordnete Streifen. Die fuchsinophilen Granula liegen

in den Maschenräumen, dazwischen die oxyplasmatischcn

und achromatopbilen Microsomen des Zellenleibes, wie

S. seine Cytoblasten früher (1895) genannt hatte. Von

den fuchsinophilen Granula sind die ebenfalls roth sich

färbenden Oxychromatincytoblasten zu unterscheiden.

Sie kommen im Kern der Lcberzellc vor und es ist

hervorzuheben, dass S. an diesem besonders günstigen

Object die Structur der Zelle überhaupt aufzuklären

hofft. Die Zellen haben an Sublimatpräparatcn 0,026 mm
Durchmesser im Mittel, die Schnitte aber waren nur

0,005 mm dick. An solchen zeigt sich uun, dass im

Kern 2—3 Kerukörpcrchen vorhanden sind, von denen

das eine, Caryosoma genannt, sich blau färbt, wenn

das andere, das Plasmosoma, roth wird. Der Kern

hat wahrscheinlich keine Kernmembran und ist ganz

ähnlich wie die Zelle selbst aufgebaut. In seinen

Wabenräumen liegen Cytoblasten, zwei andere Arten

der letzteren sind in die Grundsubstanz des Kernes,

nämlich in das feine Netz der sog. Kernsafträume und

das I, iiiingenist. eingebettet. In dessen Knotenpunkten

lagern nahe am Kern und an dessen Contour vorzugs-

weise Basichromatoblastcn, daher sieht der Kern oder

wenigstens sein liand blau aus. Nach der Oberfläche

der Zelle hin überwiegen dagegen die rothen Oxychro-

matoblastcn. Hiernach wird die Zelle, die mit dem

Kern ein untrennbares organisches Ganzes bildet, topo-

graphisch in besondere selbständige Organe zerlegt.

Die Ausdrucksweise des Auters in der fremden deutschen

Sprache ist nicht immer leicht verständlich und da die

zahlreichen Abbildungen farblos gehalten sind, so nutzen

sie auch nicht viel. Die Sache scheint darauf hinaus-

zulaufen, dass man durch Farbstoffgemische rothe und

blaue Körnchen sowohl im Protoplasma der Zelle, als

im Kern erhält und dass auch die Kernkörperchen sich

verschieden in dieser Reaction verhalten (Ref.). Der

Kern hat keine Membran, er sowohl wie das Protoplasma

wird von einem zusammenhängenden Maschenwerk durch-

zogen, das aber nicht aus Fäden besteht, sondern aus

Scheidewänden. In den Knotenpunkten dieser Scheide-

wände liegen theils blaue, theils rothe Körnehen,

grössere rothe Körnchen auch in den Hohlräumen des

genannten Maschenwerkes. So stellt sich der Zellen-

aufbau mit Sublimatbehandluug und Anilintarben dar,

und es wird jetzt klar, was uuter Plasmosomen. fuchsi-

nophilen Granula, Oxychromatincytoblasten, im Gegen-

satz zu Caryosomen, Microsomen, Basicbromatincyto-

blasten u. s. w. zu verstehen ist : die einen färben sich

blau mit Hämatoxylin, die anderen ruth mit Auilinfarben.

4
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Seine Untersuchungen über die Granula in den

Zellen hat auch Müudcii (Hl) fortgesetzt und fordert

für die Nachweisung einer Anzahl von Erscheinungen,

dass sie am trockenen Objcct mit starker Licht-

quelle uud enger Blendung, ohne Einschluss in Canada-

balsam, Wasser oder dcrgl. beobachtet werden, um sie

überhaupt sichtbar zu machen. (Alle diese Umstände

begünstigen bekanntlich das Auftreten von lrradiations-

erscheinungen. lief.). M. erklärt jede Zelle für eine

Schistomyceteucolonie, nennt die (iranula „^toblastcn"4

und findet rothe und weisse Blutkörperchen im uube-

brüteten Hühuerei. Vielfache Wachsthumerscheinungen

au wirklichen Schistomycetencolonien ergeben grosse

Aehnlichkeiten mit Kernen , Richtungskürperehen,

Wanderzellen, Kpithclien, Drüsen, Bindegewebe, Faser-

knorpel. Am klarsten ist die Saehe für M. bei den

quergestreiften Muskelfasern, die nichts anderes sind

als Pilzfäden, welche aus einzelnen hinter einander ge-

lagerten Stäbchcnschistomyceten bestehen : jedoch sehen

Nervenfasern ganz ebenso aus wie Muskel fi bri I len,

die M. offenbar meint. Unzweifelhafte Theile des

Kernes benehmen sich wie wandernde Pilzfäden. Cyt

blasten sind auch die mäunlichen Sporeu uu

Spermatozoon , ferner die Schwärmsporcn.

ständlich ist dabei die (ieneratio aequivoca,

Molecularbewegung kommt nicht weiter in

Hiernach scheint so ziemlich Alles in der

Spalipilzeu bestehen zu sollen.

Die in vielfacher, auch pathologischer und a

pologiseher Hinsieht interessante Frage nach der Pig-

mentbildung haben v. Mehely und Rosenstadt

aufzuklären versucht, v. Mehely (71) bemerkt bei

Gelegenheit der Untersuchung dunkler Exemplare von

Vipera berus. dass der Melanismus, wenigstens bei

Schlangen und Eidechsen, wie die berühmte blaue Ei-

dechse von Capri. auf Feuchtigkeit des Standortes und

gleichzeitige intensive Sonnenstrahlung zurückzuführen

ist uud keiner anderweitigen, mehr oder weniger aben-

teuerlichen Erklärungen bedarf. — Rosenstadt (!»S)

discutirt ausführlich die Gründe, die für und gegen die

hämatogene Entstehung des schwarzen Pig-

mentes vorgebracht sind, und entscheidet sieh gegen

dieselbe. Vor Allem verhalten sieh verschiedene Pig-

mente chemisch ganz verschieden: einige sind eisen-

haltig und stammen unzweifelhaft aus dem Blute. So-

wohl Ectodermzellen
,

Epidermiszelleu , als Binde-

gewebszellen vermögen selbstständig Pigment in sich

zu erzeugen. Die Untersuchung erstreckte sich auf

sehr verschiedene Objecto, pathologische Befunde, Ge-

schwülste, Embryonen, Wirbellose, die Haut, da-. Reti-

nalpigment u. s. w. Man muss, wie R. schon früher

(Bericht für 1S93, S. 55) gezeigt hatte, zwischen Pig-

mentdegeneration und Pigmentinfiltration der Zellen

unterscheiden.

Kerne. — Seh affer (102) beschrieb Centro-

somen in den Knorpelzellen des Zungenbeinstieles von

Myxitie glutinosa und ferner in den Ganglienzellen des

Gehirnes, namentlich der Acuslicofaeialiskernc von Pe-

tromyzon Pianeri. — Die Epididymis de* Hundes

benutzte H am mar (51) zu Studien über die Physiu-

Tune

logie des Kernes und theilt erstere in vier verschiedene

Secrctionszonen ein. Ob das Nebeuhodensecrct zur Er-

nährung der Spermatozoen beiträgt, ist zweifelhaft Die

sog. Ersatzzellen der Epithelien zeigen keiue Mitosen,

haben mit dem Ersatz nichts zu thun uod werden

besser Basalzellen genannt. Die Körnchen des Neben-

hodensecretes entstehen im Hyaloplasma des basalen

Theiles der Cyliuderepithelialzcllcu zuerst, zum Tbeil

auch iutranucleär, sie werden nach jenem Theile der

Zelle hin ausgeschieden, woraus eine innere Secretiot*

iu den Zellen sich ergiebt.

Flemming (36) glaubt, dass die Mitosen im

Vorderen Epithel der Cornea des Meusebta

24 Chromosomen im Schlcifcnstadium enthalten, nicht

16 oder nur 8. was von Bardeleben (Bericht f. 1892,

8, 82) in Spermatogonien gefuudeu hatte.

In BetrefT der Kerne iu den Spinndrüsen der

Raupen befinden sich Korscheit (61) und Meves

(Bericht für 1S(J6. S. 56. No. 103) in einer merkwiir

digen Differenz. Letzterer erhielt mit Biondi'schcr Lö-

sung rothe Macrosoracn uud grüne Microsomcn, K. um-

Macrosomen und rothe Microsomen

lo Nuclcolen, gehören aber dem chro-

jigcrüst des Kernes an, die Microsomen

kr in der lebenden Zelle körnig au--

Ich um verschiedene SecrctionssUdirn

iahen.

les Mechanismus der Mitose weiv,

»•fTger (31) die Annahme M. Heidenhain'»

von dem Vorhandensein eines concentrirten System-

elastischer Fasern zurüek. Wenn auch die Spiudel-

figureu iu der jungen Ccphalopodenkeimscheibe be-

trächtliche Dimensionen zeigen, sind die Spindeln doch

im Verhältniss zu den Zellen selbst recht klein und

die gut ausgebildeten Polstrahlungen erstrecken sich

niemals, auch nicht annähernd, bis zur Peripherie der

Zelle. Ferner findet hier, obgleich die Dicke der

Blastodermzell. n im Vergleich zu ihrer flächenhaft-n

Ausbreitung eine sehr geringe ist. niemals, wie bei

anderen abgeflachten Zellen, z. B. Epithclzellen der

Salamanderlarve, ein Anschwellen und Abrunden des

mittleren, kernhaltigen Theiles der Zelle bei der Mitose

statt, sodass die mechanischen Betrachtungen M. Bei-

dcnhain's auf dieses Object absolut unanwendbv

sind. Vor kurzem hat Kostanecki (Bericht f. 189*

S. 56) die einander im Aequator der Spindelugm

durchkreuzenden Polstrahlen für das Zustandekommen

der Zelltheilung verantwortlich machen wollen, doch

passt auch diese mechanische Erklärung auf vorliegen-

den Fall in keiner Weise, denn das Interferiren der

Polstrahlungen im Aequator der Spindel lässt sich hier

nur bei ganz jungen und gedrungenen Spindeln cen-

statiren und die Polstrahlungen sind bereits stark

riiekgebildct, wenn die Zellentheiluug ciutritt, fernerer

reichen ihre Strahlen auf keinem Stadium die Zelteu-

Oberfläche. Endlieh kann hier die Bewegung d>-r

Tochterchromosomen gegen die Pole weder auf eine

Verkürzung der Polstrahlen, noch auf eine stemmend?

Wirkung derselben, noch auf eine Verkürzung der

.Mantelfasern zurückgeführt werden, deun bei dwWlfr
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derung der Tochterplatteu lässt sich weder eine Längs-

Streckung der Spindelaxe, noch eine Annäherung der

h>Ie an die Zcllperipheric beobacliten, ferner sind die

Clip;mosoraen hier auf den Hereich derjenigen Spindel-

fasern, welche ununterbrochen Ton einem Pol zum

anderen ziehen, beschränkt. Man könnte noch zur An-

nahme neigen, dass der wellige Verlauf der Verbindungs-

fiaarn für eine stemmende Function derselben und

vielleicht noch der eigentlichen Spiudelfaseru überhaupt

spräche, doch fällt auch diese Annahme in sich zu-

-ammen, weil die Spindelaxc nach der Anlage der

Aequatorialplatte überhaupt keine Verlängerung mehr

erfährt. Aus dem Gesagten darf der Sehluss gezogen

werden, dass die Muskelfadentheorie und ihre ver-

M-hiedeuen Moditicationen nicht im Stande sind, die

Mitose der Zellen (wenigstens der Cephalopodenkeim-

seheibe) zu erklären.

Dagegen sprechen diese Beobachtungen entschieden

i Gunsten der Auffassung, dass die gesammte Spindol-

tipur in Folge einer von den Centraikörpern auf das

Cyto- und Caryoplasma ausgeübten Einwirkung ent-

steht. Zunächst tritt an jedem Centraikörper die Pol-

ütrahtung auf und zwar dadurch, dass der Centraikörper

physicalisch oder chemisch eine Anziehung auf das um-

liegende Cytoplasma ausübt und dessen Alveolen zu

Lingsrcihen, welche sämmtlich uach dem Centraikörper

hin convergiren, anordnet: bald sammelt sich um den

Ceutralkörper eine Schicht von besonders fcinw'airi-

gem Protoplasma an, welches dann Flüssigkeit aus

Jem Kern anzieht und dadurch die gesammte achroma-

ttpliilc Gerüstsubstanz des Kernes, welche nicht zum
Aufbau der Chromosomen verwendet wird, in sogenannte

>piridelfasern umwandelt. Daher spielen die Centro

plasmen bei der Mitose eine wichtige Rolle und ver-

dienen, falls sie wirklich kugelförmig sind, thatsächlich

den Namen Attractionssphäre. Während die Prophasen

der Mitose im Allgemeinen unter dem Einfluss der

Ceutralkörper verlaufen und diese in vielen Fällen im

Mande sind, eine protoplasmatische Ceutralspiudel

zwischen sich zu erzeugen, die unter Umständen zur

Hjrentlichen Spindel anwächst, sind die späteren

I'hasen das Resultat der gegenseitigen Einwirkung der

Centroplasmen und des Kerues (oder der Tochterkerne)

Uf einander und zwar derart, dass während der

^pindelbildung der Kern Flüssigkeit an die Centro-

plasmen abgiebt, während umgekehrt die wachsenden

T>ehterkerne Flüssigkeit aus den Centroplasmen be-

ziehen, wodurch die einzelnen Tochterchromosomen zuerst

n Bläschen anschwellen, darauf sich unter einander

*u einem Tochterkern vereinigen. Auf diese Weise er-

klärt sich, warum die Grössenverhältnisse des Kernes

resp. der Tochterkerne einerseits, und der Centro-

plasmen andererseits, umgekehrt proportional sind und
da>s während der absoluten Keruruhe überhaupt kein

Centroplasma zu sehen ist, denn nur bei solchen Zellen,

welche sich so rasch theilen, dass zwischen den ein-

zelnen Mitosen niemals absolute Ruhe herrscht, per

sutirt das Centroplasma, beziehungsweise auch eiue

Strahlung um den oder die Centraikörper, während in

der absoluten Ruhe gröbere Körner und sonstige Zell-

einschlüsse sich um den Ceutralkörper ansammeln, die

bei Beginn der Thciluug und bei der Bildung der

Astersphäre und des Centroplasma wieder aus der Nähe

des Centraikörpers fortgetrieben werdeu.

Przesmycki (90) färbte lebende Infusorien, Rhi-

zopodeu, Würmer mit Anilinfarben, Neutralroth, Nilblau,

Methylenblau u. s. w. und fand, dass die Kerne sich

während des normalen und eine längere Zeit fort-

dauernden Lebens der Zelle färben können. Der Kern

kann sich während seiues eigenen Lebens färben, was

schon jetzt als vollständig bewiesene That.sachc gelten

muss. Die Färbuug des Zellenkerues intra vitam hängt

offenbar von seiner specitischen Beschaffenheit ab. Diese

letztere bewirkt in einem Falle die Nichtaufnahme des

Farbstoffes, ruft in einem anderen den Tod des Kerucs

hervor, iudem in demselben manche giftige Rcaetioneu

bei dem Zutritt des Farbstoffes entstehen (post- oder

intramortale Färbung) in einem dritten Falle endlich

bediugt sie die Farbstoffaufnahmo intra vitam, wenn

der Farbstoff der specitischen Beschaffenheit des Kernes

entspricht. Wahrscheinlich handelt es sich um
einige so zu sagen ideale Farbstoffe, der Zahl der

verschiedenen spccilischen Beschaffenheiten der Kerne

entsprechend. Es ist auch möglich, dass diese Zahl

nicht allzu gross sein wird, indem es vielleicht mit der

Zeit gelingen wird, die verschiedenen spccilischen Be-

schaffenheiten in möglichst wenige Gruppen zu ordnen.

Ebenso soll man die Färbung des Micronucleus nicht

für ausgeschlossen halten, wenn man auch bis jetzt

dieselbe mittelst der angewendeten Farbstoffe nicht hat

beobachten können; man soll die Möglichkeit der Fär-

bung des Micronucleus berücksichtigen, indem man sich

an die Thatsache erinnert, dass der letztere wiederum

etwas anders als der Macronucleus beschaffen ist und

annehmen, dass es sich hier wieder um einen andereu

idealen, der specitischen Beschaffenheit des Micro-

uucleus entsprechenden Farbstoff handeln würde.

Neue Beobachtungen an Glaucoma scintillans über

den sog. Zwischenkörper theilte Eismond (28) mit.

Derselbe tritt bei diesem Infusorium quer auf die Axe

der Kernfigur bei der Caryomitose auf. Was die Ent-

stehungsweise des Zwischenstückes an der erwähnten

Stelle der achromatophilen Kerncommissur betrifft, so

lässt sich dafür kein bestimmter Nachweis liefern, denn

sie war in auf einander folgenden Momenten nicht zu

verfolgen. Jedenfalls aber ist es irrthümlich, wenn man
hier mit einem t'eberhleibsel von Chromatin zu thun zu

haben glaubte. Noch weniger Wahrscheinlichkeit hätte aber

die Vermuthuug für sich, dass in dem gegebenen Fall

gewisse besondere Körnchen engagirt werden, wie solche

eben, nach Auffassung mancher Autoreu, bei der Mitose

an Centralspindelfascru auftreten sollen, um dann zum

Aufbau des Zwischenkörpers verwendet zu werden.

Soweit die Untersuchungen an Gewebczellen ausreichen,

scheint vielmehr die Zwischeukörpcrbildung vor Allem

auf einer näher nicht zu bestimmenden biochemischen

Metamorphose zu beruhen, der die sonst lebendige Ge-

rüstsubstan/. des Protoplasma anheimfällt, sobald sie in

der Theilungsebene getroffen wird. Dafür spricht noch

die Bildung der pflanzlichen Zellplattc, welche

4 •
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letztere nur insofern etwas besonderes zu bedeuten hat,

dass sie sich auf die Pflanzeuzelle bezieht und dem

entsprechend nachträglich zu einer eigentümlichen

Specitität gelangt, was man von vornherein annehmen

muss. — Kostanecki (fi2) giebt eine ausführliche

Darstellung der Polstrahlung während der Caryo-

milose im befruchteten Ei von Ascaris megalocephala.

Die Arbeit gehört der Entwickelungsgeschichte an.

Pckar (83) discutirt die Untersuchungen von

Krompechcr über multiple Caryomitose. Sie

findet sich nicht nur pathologisch, in Geschwülsten,

sondern auch physiologisch bei reichlicher Blutzufuhr,

so iu embryonalen Geweben", in Riesenzelleu blutbil-

dender Organe, wie die Leber, die Milz, das Knochen-

mark. Stets geschieht sie nach stercometrischen Fi-

guren, obgleich die Tochterkernfiguren in einer ein-

zigen Kbene dreifach sein können. Zumeist handelt es

sieh um Anordnungen derselben, die sich als Tetraeder,

Oeta<"der, Hexaeder, Icosaeder, Dodecaeder betrachten

lassen. Die Anzahl der Tochterkcrnliguren ist alsdann

4. 6, 8, 12, 20.

IV. Epithelien und Integumentbildungen.

1) Andecr, J. J., Reeherches sur les ostioles des

muqueuses. Compt. reud. de l'aeadcmie. T. CXXIV.
No. 23. p. 1320-1323. No. 36. p. 1545 1548. Avec

4 tig. — 2) Barfurth, D., Zelllücken und Zellbrücken

im Uteru.Hcpithel. Anat. Hefte. Bd. IX. H. 28 -30.
5. 79-102. Mit 1 Taf. — 3) Blochmann. F., Zur
Kpithelfrage bei Cestoden. Zoolog. Anzeiger. Bd. XX.
No. 546. S. 460-463. Mit 1 Fig. - 4) Bonn et, R.,

Die Sehlusslcisten der Epithelien. Berichte der ober-

hessischen Gesellschaft f. Xatur- u. Hcilk. Bd. XXXI.
S. 155—158. — 5) Bunker, F. S., On the strueture

of the sensory Organs of the lateral line of Ameiurus
nebulosus Le" Suour. Anat. Anzeiger. Bd. XIII. H. 8

ii. 9. S. 256—260. — 6) Derselbe, Dasselbe. Zoolo-

gical contributions of the Harvard College. No. 77. —
7) Cohn, T., lieber epitheliale Schlussleisten an em-
bryonalen und ausgebildeten Geweben. 8. Würzburg.

Mit Taf. — S) Dogiel, A. S., Ueber die Nerven-

endigungen in den Gesehmacks-Eudknospen der Ga-

noidecn. Archiv f. microsc. Anat. Bd. XLIX. EL 4.

S. 769 -790. Mit 2 Taf. — 9) Ebner, ü. von, Leber

die Spitzen der Geschmacksknospeo, Sitzungsberichte

der Academic der Wissenschaften zu Wien. Math.-

naturw. Cl. Abth. III. Bd. CVI. II. 1-4. S. 73-82.
Mit 1 Taf. — 10) Derselbe, Dasselbe. 8. Wien.

Mit 1 Taf. — 11) Emery, C, Traccs d'un carapace

ehez les mammit'res et uotarnment les rongeurs. Archives

des sciences phvsiques et naturelles. 1896. No. 12.

p. 631—632. — 12)Hepburn, D., Note on Dr. Harris

II. Wilder'» paper „On the dispositiou of the epidermic

folds lipon the palms and soles of Primates -4

. Anat.

Anzeiger. Bd. XIII. No. 16. p. 435- 437. 13)

Herxheimer, K. und IL Müller. L'eber die Deutung
der sog. Kpiderinisspiralen. Archiv f. Dermatologie.

Bd. XXXVI. IL l u. 2. S. 93-109. Mit 1 Taf. (Be-

richt f. 1896. S. 59. No. 24.) — 14) Jan der, R.. Die

EpithelverhKUnissa des Trioladenpharynx. Rostock.

1S96. 50 Ss. Mit 3 Taf. — 15) Jatta, M„ Sulla

rigenerazione dell'epitelio nel rene sottoposto ad anemia

ternpornnea. Archivio medico. Vol. XXL F. 3. p. 323
Li- 334. Con Ii M tav. 16) Kap. Ikin, \V., Der

histologische Bau der Haut von Petmmyzon. Aus dem
Cabinet der vergleichenden Anatomie der Universität

Moskau. S. 1-34. Mit 2 Taf. — 17) Kingslcy, .1.

S., Hair and feathers. American naturalist. Vol. XXXI.

p. 767-777. With 14 figs. - 18) Kittower, S.,

Ueber regressive Veränderungen au Epithelzellen. Zürich.

8. — 19) Kromayer, E., Einige epitheliale Gebilde iu

neuer Auffassung. Beiträge zur Pigmentfrage. Der-

matol. Zeitschrift. Bd. IV. II. 3. S. 336—399. Mi:

4 Taf. — 20) Derselbe, Zur Epithelfascrfrage. Mo-

natshefte f. pract. Dermatol. Bd. XXIV. S. 449-460.

Mit 1 Taf. — 21) Kultschitzky, N., Zur Frage iber

den Bau des Darmcanals. Archiv f. microscop. Anat

Bd. XLIX. II. 1. S. 8—35. Mit 2 Taf. — 22) Lewis,

Margaret, Epidermal sense organs in certain Polychaetcs.

Science. Vol. V. No. 115. p. 428. — 23) Maurer,
F., Blutgefässe im Epithel. Morphologisches .lahrbuch.

Bd. XXV. H. 2. S. 190-201. Mit 1 Taf. — 24)

Mayer, S., Zur Lehre vom Flimmerepithel, insbesondere

bei Amphibien lan-en. Anat. Anzeiger. Bd. XIV. No. 2

u. 8. S. 69—81. — 24a) Nassonow, N., Ueber die

krallcnartigen Gebilde an den hintereu Extremitäten

bei Lamnungia. Ebendas. Bd. XIV. No. 1. S. 12

bis 16. Mit 7 Fig. — 25) Osawa, G., Beitrage zur

Lehre von deu Eingeweiden der Hatteria punctata.

Archiv f. microscop. Anat. Bd. XLIX. H. 1. S. 113

bis 226. Mit 7 Taf. — 26) Pfitzner, W.. Das Epi-

thel der Conjuuctiva. Zeitscbr. f. Biol. Bd. XXXIV.

S. 399—481. Mit 1 Tal. — 27) Rausch, H., Tincte-

Helle Verschiedenheiten und Relief der Hornzelleo.

Monatshefte f. pract. Dermatologie. Bd. XIV. No. 2.

S. 65. — 28) Regaud, C, Les faux endotheliums de

la surface des tubes s£rainiferes. Compt. rend. de la

soctete de biologie. No. 24. p. 661—662. — 29)

Retterer, Ed., Histogem'se du tissu reticule aux de-

pens de Lepithelium. Verhandlungen der anatomische

Gesellschaft auf der 11. Versammlung in Gent Anat

Anzeiger. Bd. XIII. Suppl.-Heft. S. 25—36. (SA-

cussion: Venncmaun, Stöhr, Retterer, Schaffer,

van der Stricht. Retterer, II. Rabl, De Bruyoe.
Stöhr, Waldcycr, van Bambeke.) — 80) Rich-

ter, 0., Zur Untersuchung des Nasenschleimes. Zcitsehr.

für angewandte Microseopie. Bd. III. H. 2. S. 42—44.

— 31) Richter, I\, Ueber Haarfarbe und Haarfärbunf;.

Derraatol. Zeitschr. Bd. IV. H. 1. S. 34—43. — 32-

Roeske, H., Ueber die Nervenendigungen in den Pa-

pulae fungiformes der Kaninchcnzungc. Intematu.Ji.iV

Monatssc.hr. f. Anat. u. Phvsiol. Bd. XIV. H. llu.12.

S. 247—257. Mit 1 Taf — 38) Rouville, E. de. De

la ri gem ration de Pepithelium vt'sical. Compt. rend.

1896. T. CXXIII. No. 26. p. 1811—1318. — M)

Sacerdotti, C, Sur la regeneration de lYpitheliutr.

mueipare du tube gastroenterique des ampbibies. Archives

italiennes de biologie. 1896. T. XXVI. F. 2. p. 2S2

bis 301. — 35) Schein, M., Ueber die Ursachen der

Eni wiekelung des Bartes. Pester medicinisch-chinirc

Presse. Jahrg. XXXIII. S. 1—21. — 36) Soulie. A,

Sur les variations physiologiques que subissent dans

leur forme et daus leurs dimensions les ccllules endo-

theliales de l'epicarde et de la plevre pulmonale

Compt. rend. de la societe de biologie. No. 5. p. 14^

bis 146. — 37) Stahr, H., Zur Function der Seiten-

organe. Biologisches Ceutralblatt. Bd. XVII. No.
"

S. 273— 2S2. (Welleusiunesorgane.) — 38) Torri. S-.

Sur la sipnitieation d"un appendice epithelial des fctli-

eules pilif.-res ehez l'homme. Archives italiennes de

biologie. T. XXVI. F. 4. p. 474. (Referat v. Fu-

sari.) — 39) Unna, P. G.. Ueber das Wesen der nor-

malen und pathologischen Verhoruuug. Monatshefte f.

pract. Dermatol. Bd. XXIV. No. 1. S. 1.
-

Derselbe, Die epitheliale Natur der Nävuszellen-

Verhand hingen der anatomischen Gesellschaft. Anal.

Anzeiger. Bd. XIV. Suppl.-Heft. S. 57—61. (P^

cussion: Klaatsch, v. Koelliker, Wal de ver, Stöhr.

Unna, Schaffer.) — 41) Wilder, II.'O., Od the

dispositiou of the epidfrmic folds upon the palras and

soles of Primates. Kbendas. Bd. XIII. No. 8 u. ?-

S. 250-256. With 7 figs.
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Die Becherzellen haben verschiedentliehe Deu-

tungen erfahren. Kultschitzky (21) stimmt der An-

sieht toii Paneth bei, dass die Bccherzelle des

Darmepithc 1» sich nach ihrer Entleerung in eine

gewöhnliche Epithclzcllc umwandle und als solche

weiter existire. ohne von Neuem als Becherzelle oder

einzellig« Drüse zu funetioniren. Die Leucocyten der

Darmschleimbaut enthalten theils acidophile, theils ba-

sophile, theils neutrophile Körnehen. Eine vierte l eueo-

cytenform, deren Kern sich bei multipler Tinction

dunkelgrün und deren Protoplasma sieh intensiv dunkel-

roth färbt, hält K. nicht, wie Heidenhain, für zu

Grunde gehende Leucocyten oder solche, die von Phago-

zyten allmälig verdaut wurden, sondern für Para-

siten. Sie finden sich zwischen den Kpithelzellen der

GL intestinales (Lieberkühni) ; ihr Kern zerfallt an-

scheinend chromatolytisch in mehrere gleich grosse

Theile, die jeder von einer geringen Menge Protoplasma

umgeben werden, also Microzellen darstellen sollen. —
Die glatten Muskelfasern der Dannzotten inseriren sich

nicht nur in der Spitze der letzteren, sondern theil-

weise auch an ihrem Seitenmantel, dicht unter der

Basis der Cylinderepitbclzelleu. Anderer Ansicht ist

hingegen Pfitzner (2G), der als Fornix conjunctivae

die ganze Conjunctiva vom Palpcbralrand bis zur

<'ornca bezeichnet und in ihrem geschichteten Epithel

Becherzetlen findet, die Leydig'schc Zellen genannt

werden sollen. Sie sind von den übrigen Kpithelzellen

g.wz verschieden, theilen sich, wenigstens bei Amphibien-

larven, auf caryomitotischem Wege und zeigen niemals

Umwandlungen oder Rückbildung, namentlich gehen sie

uicht durch Platzen oder Collabiren zu Grunde. Die

übrigen Zellen haben auch beim Menschen einen ge-

strichelten Cutirularsaum, den P. einer Brotrinde pa-

rallelisirt; sie sind noch genau in demselben Zustande

wie die Epidcrmiszellen der Fische, während das Epi-

thel der Cornea, wohl in Folge der Reibung an den

Augenlidern, beginnende Verhornung aufweist.

Einen allmiiligcn Uebergang des Bindegewebes der

Schleimhaut in das Epithel der Harnblase be-

hauptet de Rouville (83). Ks fehlt durchaus an einer

scharfen Grenze, und Haufen (fusecs) der Bindegewebs-

wllea streben gegen die Oberflache und dringen iu das

Fpithel ein, das sie regencriren. Man sieht nämlich in

diesem subepithelialen Stratum zahlreiche directe Kern-

theilungen, während die Kpithelzellen sich überhaupt

nicht theilen. Die Schwierigkeit, dass Epithelicn aus

einem dem Mcsoderm angehörenden Gewebe entstehen

sollen, sucht de Rouville dadurch zu beseitigen, dass

er dem Epithel der Harnblase wie der Allantois durch-

aus endodermalen Ursprung zuschreibt. Dass diese An-

schauungen mit den sonst bekannten Thaksaehen iu

auffallendem Widerspruch stehen, braucht wohl nicht

besonders erläutert zu werden.

Die Geschmacksknospen werden an dieser

Stelle abgehandelt, weil die Untersuchungen sieh mehr-

fach auf andere Körperstellcn als die Zunge beziehen

und weil v. Ebner (9) eine Secretion in ersteren

nachweisen zu können behauptet, v. E. findet an den

Geschmacksknospen der Zunge beim Menschen,

bei Maeacus rhesus, bei der Katze und dem Kanineben

nach Härtung in Picriusublimat, Färbung mit Häma-

toxyliu und Einbettung in Celloidin an 0,01 mm dicken

Schnitten, dass der Geschrnacksporus in eine kleine

Höhle führt, iu welche die stiftförmigen Fortsätze der

Stiftchenzellen hineinragen (wie es Uef. 187G. Auat. I.

187 vom Menschen abbildete). Nach analoger Behand-

lung der Papillae foliatao des Kaninchens färbte

sich ein die ganzen Hohlräume der letzteren aus-

füllendes Secret schwarz.

In vergleichend- anatomischer Hinsicht ist zu er-

wähnen, dass üsawa ('2b) die tJesehmacksknospen in

der Zunge von Hatteria punctata beschrieben hat.

Sie gleichen am meisten denen von Laeerta. Sie linden

sich in der Schleimhaut des Gaumens, vorwiegend auf

den Gristae palatinae und gingivales, ferner in der

Schleimhaut des Rachens, am Eingänge de» Kehlkopfes

und Oesophagus, sparsamer auf den Zungenpapillen und

auf der inneren Seite der Lippen. — Dogiel (8) färbte

Geschmacksknospen an den Barten des Störs

oder Sterlets mit Methylenblau und fixirte die Färbung

mit Ammoniummolybdänatlösung ohne weitere Zusätze.

Die Nervenfasern eudigen in einem subbasalcn Geflecht,

aber auch in intragemmalen Netzen, welche die cen-

tralen Zellen der Gcschmaeksknospen umspinnen. Die

Nerveufasern lassen sich ferner mit Silbcrchromat tin-

giren, ebenso die Geschmackszelleu, und letztere auch

mit Methylenblau.

Kndlich glaubt Kapelkin (IG) feine Nervenfasern

gesehen zu haben, welche an die kolbenförmigen
Elemente in der Epidermis der Neunaugen, bei Petro-

rayzon fluviatilis und Wagneri herantreten.

Schein (85) sucht seit 1898 die Ursachen der

Entwiekelung des Bartes in intensiverer Krniihrung

der Uaut, wobei zugleich das Wachsthum der Haare

dem Fläehenwachsthum der Haut umgekehrt propor-

tional ist. Auch die II ylobates- Arten haben Bärte,

die bei den Männchen stärker entwickelt sind.

V. Bindesubstanz.

a) Bindegewebe, elastisches Gewebe, Fett-

gewebe.

1) Antonini, A., Distrihuzione del tessuto elastieo

uella prostata del cane. Monitore zoologieo italiano.

Anno VIII. No. 11. p. 2H7—24 1. Con una tav. —
2) Beck, C, Beitrag zur Kenntniss der elastischen

Fasern und ihres Verhältnisses zu den Lvmphgclassen

der Haut. Arch. f. Dermat. Bd. XXXVIII. Heft :i.

S. 401 -405. — 3) End.-rlen, Ueber das Verhalten

der elastischen Fasern in Hautpfropfungen. Archiv für

klinische Chirurgie. Bd. LV. B. 4. S Sa. — 4)

Legge, F., Sulla distrihuzione topografiea detle tihre

elastiche nell
1

apparecchio digerente. Musen di P.

Vatdes. 20 pp. Con tav. — 5) Livini, F., Sulla

distrihuzione del tessuto elastieo in varii organi del

corpo umano. Lo Sperimentalc. Anno I I. No. 8.

No. 4. p. 342—351. — 6) Loiscl. G., Formation et

evolution des Clements du tissu elasti<|ue. 8. These.

Paris. 18%. — 71 Derselbe, Dasselbe. Journal de

rannt T. XXXIII. p. 129—200. Avee 8 pl. — 8)

Sattler, H., Ueber die elastischen Fasern <ler Sclera.

Berichte der ophthalmologischen Gesellschaft über die
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25. Versammlung zu Heidelberg. 1896. 6. 127. (Be-

richt f. 18%. ß. 63).

Seit man angefangen hat, die elastischen Fasern

mit Anilinfarben tingirt in Canadabalsampräparaten zu

conserviren (Bericht für 1896. S. f.2), stehen sie

unter den Bindegewebssubstanzcn im Vordergrund des

Interesses, wofür auch mehrere bei den einzelnen Or-

ganen erwähnte kleinere Mittheilungen Zeugniss ablegen.

Livini (5) bediente sich einer Modifikation der OrceYn-

metln-de. um die Yertheilung des elastischen Ge-

webes in verschiedenen Organen zu untersuchen.

Namentlich die Lippen, die Mundschleimhaut, der Pha-

rynx und Oesophagus wurden geprüft; in Betreff der

Mundschleimhaut differirt L. von den Angaben von
Koclliker's, der ein dichtes Netz elastischer Fasern

nahe am Fpithel gefunden hatte. Mit der genannten

Methode erhielt L. die feinsten Fasern ebenso intensiv

gefärbt, wie die dickeren. — Auch Loiscl (7) erforschte

mit Hülfe des OrccYns die Entstehung der elasti-

schen Fasern, Unter den vielen bekannten Methoden

der Tiiiction elastischen Gewebes wie Natronlauge mit

Kosiu nach Bagneris (1877) und Balzer (1882),

lioldcblorid nach Gerlach (1878) und Waldeycr,
Methylenblau nach Lustgarten (18S6), Saffranin nach

Martinotti (1887), Griesbach (1S87), Fcrria (1888),

M i b e 1 1 i ( 1 890), mit Silbemitratchromat nach Blaschko

(1880) und nach Martinotti (1888 und 1889), durch

Hämatoxylin mit Vanadiumchloriir nach Wolters (1892)

zog L. die von Tacnzcr (1888) empfohlene, von Unna
(1890-1892), Zenthoefer (1892) und Soffiantini

(1893) modifteirte Orceinmethode vor. L. unterscheidet

bei der Entstehung der elastischen Fasern elastogene

Zellen, die sternförmig sind und mit einander anasto-

mosiren von den Elastob l asten; dies sind spindel-

förmige Zellen mit ungetheilten Ausläufern. Erstcre

bilden die Fasern auf Kosten ihrer Fortsätze und ihrer

Peripherie, schliesslich liefern sie ein Protoplasmabündel,

das in einer Umhüllung von netzförmigem libriliärem

Gewebe enthalten ist. Die isolirten Fibrillen nehmen

durch eine Art von Degenerationsproccss, der auf Sauer-

stoffmangel, Asphyxie, zu beruhen scheint, Körnchen

von Klastin auf, werden körnig und schliesslich in

elastisches Gewebe umgewandelt. Dasselbe gilt für die

Klastoblastcn und .schliesslich auch für die elastischen

Knorpel. Die Grundursache der chemischen Vorgänge

sucht L. in einer continuirlich fortdauernden allmäligen

Atrophie der Blutgefässe; Bindegewebselemcntc werden

noch im erwachsenen Körper direct in elastische Sub-

stanz umgewandelt.

Euderlcn (3) fand Degencrationserschci-

nungen an den elastischen Fasern aufgepfropfter

Huutstiickc und konnte auch Regeneration der ersteren

eonstatiren. An den Fasern bemerkt man nach 8 bis

4 Tagen an den feineren Verästelungen in den Papillen

blassere Färbung bei OrceVnbchandlung und Körnig-

werden der Fasern: dann treten mit dem Eindringen

von (iranulatiousgewebe von dem Untergründe her Ver-

drängungserscheinungen und Verschiebungen auf. Ent-

weder werden die Fasern auseinandergedrängt, oder zu

wirren Knäueln zusammengeschoben. Im weiteren Ver-

laufe erscheint die Gcsammtheit der Fasern nach oben

verschoben. Dann geht die Degeneration auch auf die

dickeren Fasern über, so dass nach 3 Wochen meist

nur noch einzelne Faserreste bestehen. Erst nach

4 Wochen, wenn das Läppchen zum weitaus grössten

Theil durch neues Gewebe ersetzt ist, beginnt die Re-

generation des elastischen Gewebes. Es tauchen um

diese Zeit feinste Fäscrchen auf, welche parallel den

Fibrillen verlaufen und nur in der Nähe der normalen

Umgebung, also an der Grenze zu eonstatiren sind.

Man kann diese feinen Gebilde bis zu den Enden der

Fasern der Umgebung verfolgen und ihren Zusammen-

hang mit letzteren nachweisen. Hierbei ergiebt sich,

dass sie von den Seiten der Fasern unter mehr oder

minder spitzem Winkel ausgehen: einige legen sich au

die alte Faser nochmals auf eine kurze Strecke an. um

sie dann erst ganz zu verlassen. Nach 7 Woeh.t

werden die Fasern reichlicher, zeigen entgegen dem

früher ziemlich geraden Verlaufe Wellung. und cinzelni"

streben nun auch nach oben gegen das Epithel zu.

Nach 60 Tagen besteht eine reichliche Neubildung ton

Fasern, nach 3 Monaten, P/s und 2 .Jahren trifft man

ein gut ausgebildetes Fasernetz. Entsprechend den

niedrigen Papillen sind die feinen Verästelungen der

elastischen Fasern kürzer, als in normaler Haut. 1«

Narben treten neue elastische Fasern in ähnlicher Weise

und zu derselben Zeit auf.

b) Knochen, Knorpel, GHenke.

1) Bertschinger, Ueber das Vorkommen und

die Bedeutung der v. Recklinghauseu'scheii Gitter-

Figuren in Knochen, besonders bei der das weich'-

Schädelosteophyt begleitenden physiologischen Ostae-

malacie der Schwangeren. Vircb. Arch. Bd. < XXXXV1I.
Heft 2. (14. Reihe). Bd. VII. Heft 2. Mit 5 Tat.

und 27 Fig. — 2) Chatin, J., Formes de passag'1

dans le tissu eartilagincux. Compt. rend. de racademie.

T. CXXV. No. 19. p. 738—740. — 3) Foote, E..

The extrabraitehi.ii cartilages of the elasmobranchs

Auat. Anzeiger. Bd. XIII. No. 8 u. 9. p. 305—30S.

With 4 tigs. — 4) Kapsammer, G„ Knorpelentzün-

dungsbilder. Archiv für microscopische Anatomie.

Bd. XLIX. Beft 3. S. 556 - 561. Mit 1 Tafel. -
5) Derselbe, Die periostale Ossifikation. Ebenda*.

Bd. L. Heft 2. S. 315—350. Mit 1 Taf. — 6) Koller, IL.

Ist das Periost bindegewebig vorgebildeter Knochen im

Stande, Knorpel zu bilden? 8. Zürich. 37 Ss. Mit

I Taf. — 7) Panebiauco, R., Studio ottico-cristallo-

grafico della cheratina. Cos nota sulle nozioöi di ottici

cristallogralica indispensabili ai Biologi per intendere

cl osservarc i fenomeui detla doppia rcfra/.ionc, con

qualehc applieazione ai eristalli. E con aggiunta sulle

nozioui indispensabili a sapersi di cristallografia morfo-

logica. Padova. 1896. 67 pp. Uon 3 tav. e 18 tig. —
8) Paoli, E. de, Osservazioni sui corpi mobili arrt-

colari e sulla vitalitä del tessuto cartilagineo ed osseo

sottratti alla circolazione. Atti della Accademia medico-

chirurgica di Perugia. Vol. IX. F. 1. p. 57— 93.

Uon fig. — 9) Red fem, Observations on the develop-

ment and nutrition of bone and cartilage and on the

relations of connective tissues to each other in health

and disease. Journal of anat. Vol. XXXII. — 10)

Roietzky, P. v., Contribution ä lVtudc de la funetion

hematopoietique de la moelle osseuse. Archives des

seienees bir>logi'|ues de St. P«''tersbourg. No. 2 et 3.

p. 221—223. — 11) Schaffer, J., Bemerkungen über

die Histologie und Histogenese des Knorpels der Cyelo-
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stonifn. Archiv f. mieroscop. Anatomie. Bd. L. Heft I.

S. 170—188. — 12) Derselbe. Ueber die Fähigkeit

du Periostes, Knorpel zu bilden. Archiv für Ent-

wickelungsmechanik. Bd. V. Heft 2. S. 343- »51.

Mit 1 Taf. - 13) Stoclzncr. W.. Histologische Unter-

Buchungen an jungen Kaninchen über die Verhältnisse

der Resorption und Apposition des Knochengewebes u. s. w.

Virehow's Archiv. Bd. CXLVII. Heft 3. S. -1:50-4-14.

Mit 1 Taf. (Sie geht bei ausschliesslicher Haferfütterung

in ganz normaler Weise vor sieh.)

Knochen. — Kapsammer (5) kam bei l'uter-

siehungeu über die periostealc Ossification zu

Mgeideo Resultaten, wovon es jedoch Ausnahmen bei

den Kpipbyson und thoilweisc bei den Wirbelkörpcrn

giebt. Die periostale Ossification tritt vor der endo-

(h-xidralen auf. Sic besteht in der Metaplasie eines

;< neureichen Bindegewebes. Das Skcletsystem des Er-

wachsenen wird grosstentheils auf periosteak-m Wege

gebildet, wogegen die endoehoridrale Ossilicatiou zu-

meist einen provisorischen Charakter hat.

Was das Knorpelgewebe betrifft, so ist S e h a f fc

r

(11) mit Studnicka (Bericht für 18%. S. 63. Xo. 18)

in eine Controversc über die Histologie und Histogcnese

<i« Kuorpels der Cyclostomen verwickelt. Die

ungemeine Mannigfaltigkeit im raicroscopischen Bilde

des Knorpelgcwebes bei verschiedenen Thieren und bei

demselben Tbierc in verschiedenen Knorpeln ist auf

• ine verschiedene Entwickclung jeder einzelnen der

Componenten. nämlich der Knorpelzellen, der Knorpel-

»apseln, der Kittsubstanz und der (irundsubstanz des

Knorpels zurückzuführen, denen wahrscheinlich ver-

vliR-dene mechanische Functionen zukommen. — Einen

anderen Weg hat Kapsammer (4) eingeschlagen. Er

zog mit einer Cultur von Staphylococcus pyo-

.:encticus infiltrirte Bindfäden bei Kaninchen oder

Katzen durch die Epipbysengrcnzen an der Tibia

und färbte den Knorpel mit Hämatoxylin und Kosin.

Während die normalen Knorpelzellen und ihre Kerne

s ich dabei blau färben, wurden die entzündeten Knorpel-

;artitn durch das Eosin roth. Es fragt sich, ob die

dabei auftretenden chromatolytisehen Veränderungen

an den Knorpelsäulcn ein Absterben der Zellen oder

im Gcgcntheil ihre Erweckung zu krältigen Lebens-

äusserungen bedeuten.

VI. Ernähningsflüssigkeiten und deren
Bahnen.

a) Blut, Lypmhe, Cliylus.

1) Arnold. J., Zur Morphologie der extravascu-
lären Gerinnung. Virehow's Archiv. Bd. CL. Hft. ."!.

& 445-470. Mit 1 Taf. — 2) Derselbe. Die cor-

pusculären Gebilde des Froschblutes und ihr Verhalten
bei der Gerinnung. Ebendaselbst. Bd. CXXXXVIII.
H. 8. S. 470-500. Mit 1 Tafel. - 3) Derselbe,
l'eber die Herkunft der Blutplättchen. Centraiblatt f.

iiigemeine Pathologie. Bd. VIII. Xo. 1. S. 1—6. —
4; Derselbe, Nachträgliehe Bemerkungen zur Tech-
nik der Blutuntersuchungen. Ebendaselbst. No. 8—9.
& 294. — 5) Ascoli, M., Kmatopoiesi nei ciclo-

st/smj. Rendiconti della R. accademia di medieina di

Torino. f.azzetta medica di Torino. Anno XXXXVI1I.
Xo

. 20. p. 394. — 6) Bottazzi F. c V. Ducceschi,
Resistance des erythrocytcs, nlcalinitc du plasma et

pression osmotiqtio du sang dans les differentes classes

des vertebres. Archive* italiennes de biologie. 1896.

T. XXVI. F. 2. p. 161—172. — 7) Camerano, L.,

Relazione intomo alla memoria di E. Giglio-Tos intito-

lata: Sülle cellule de sangue della lampreda. Atti

d<-lla accademia dellc scienze di Torino. 1896. Vol.

XXXI. Disp. 12. p. 781. Vol. XXXII. Disp. 3. p.

161— 163. — 8) ('laypole. E. .)., Notes on compara-
tive histology of blood and musele. Aracric. monthly
microseopical journal. Vol. XVIII. No. 3. p. 84

bis 88. — 9) Tue not, LH Remplacement des amibo-

cytes et organes phagoeytaires ehez la Faludina vivi-

para. t'ompt. rendus de l'acad. des scienees. 1896.

T. CXX1U. No. 24. p. 1078—1079. — 10) Der-
selbe, Les globules sanguins et les organes lympho-
i'des des invertebres. Arch. d'anatomie microscopifjue.

T. I. F. 1. p. 153—192. Avec unc planche. — II)

Daddi, L, Contributo alla conoscenza della cellula

adiposa. üiornale della R. acead. di medieina di To-

rino. Anno l.\". No. 3 -4. p. 20s -224. — 12) Eisen,
(i., Plasmoeytes. The survival of the centrosomes and
arehoplasm of the nueleated orythrocytes, as free and
independent Clements in the blood of Batrachyopsus

attenuatus Esch. Proccedings of the Califomian aea-

demy of scicncc. Zoolog. Vol. I. No. 1. p. 1—72.
With 2 pls. — 13) Gaglio. 0., Azione del mercurio

sui leueociti. Archivio medico. Vol. XXI. F. 4. p.

341—363. Con lig. — 14) Giglio-Tos. E., L'emato-

poesi nella lampreda. Atti della R. accademia

di scienze di Torino. Vol. XXXII. F. 18. p. 362
—376. Con tav. — 15) Derselbe, 1 plasinociti

di Eisen. Anat. Anz. Bd. XIV. No. 2 u. 3. S. 81

bis 88. — 16) Derselbe, La struttura c l'evoluzione

dei corpuseoli rossi del sangue nei vertebrati. Eben-

daselbst. No. 4 u. 5. S. 97—109. — 17) Derselbe,
La stnicture et l'evolution des globules rouges du sang

ehez les vertehn's. Archives ital. de biologie. T. XXVII.

F. 1. p. 110-121. — 18) Derselbe, La struttura c

l'evoluzione dei corpuseoli rossi del sangue dei verte-

brati. Memoric della R. accademia di scienze di To-

rino. Vol. XXXXVII. p . 39—101. Con 2 tav. — 19)

Derselbe, L'hi'matopoosc ehez la lamproie. Turin.

Archives italiennes de biologie. T. XXVII. F. 8. p.

459— 473. Avec une pl. — 20) Hamburger, «Her
den invloed der ademhaling op het volumen cn den

vorm der bloedliehaampjes. Afd. d. Akad. van VVeetcn-

schapen te Amsterdam. D. V. p. 208—218. — 21)

Hirschfeld, IL. Beiträge zur vergleichenden Morpho-

logie der Leucocyten. lnaug.-Dis«*. 8. Berlin. 38 Ss.

— 22) Derselbe, Dasselbe. Virehow's Archiv. Bd.

CXXXXIX. S. 22-51. Mit 1 Taf. - 23) Joily, .).,

Sur la proportion des; differentes varh'tes de globules

blancs dans le sang normal de l'homme. Compt.

rendus de la societc de biologie. T. IV. No. 32.

p. 919 bis 921. (Berieht für 1896. Seite 65.) —
24) Knoll. 1\, Ueber die Blutkörperchen bei wechsel-

warmen Wirbelthieren. Sitzungsberichte der Wiener

Aeademie der Wissensehaften. Math. - naturw. Cl.

Bd. CV. No. 3. S. 85-G6. Mit 8 Taf. (Bericht f.

1896. S. 65.) — 25) Kronecker c Marti, Come
agiscono gli aecitamenti cutanei chimici c luminosi sulla

formazionc dei global i rossi del sangue. Atti della R.

Accademia di Lineei. Anno C< XCIV. Rendiconti.

Vol. VI. F. 9. p. 815-320. — 26) Kntty. !)., Bei-

trag zur Frage der explosiven Vermehrung der rothen

Blutkörperchen an höher gelegenen Orten. Ungarisch-

medicinisehe Presse, .lahrg. II. No. 5. S. 101— 102.

— 27) Livini, F., Sulla distribuzionc del tessuto

elastieo in varii organi del corpo umano. Sperimcntale.

Anno LI. F. 4. p. 221— 238. (Auf S. 53, ebenso

No. 11.) — 28) Malasscz. L.. Sur l'att. rabilitr des

globules rouges. Compt. rend. de la soeieb- de biologie.

1896. T. III. No. 34. p. 1097 -1099. — 29) Der-
selbe. A propos de l'aetion des Mlutiooi salines nur

les globules rouges. Ibidem. No. 11. p. 301—303.
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— 80) llarchcsiui, R., Ccntrosomi c sfcrulc attra-

tivc nelle ccllule bianchi del sangue di Tritoui osscrvati

con un nuovo inetodo di tecnica. Bollettino dclla

societä di Roma di studii zoolog. Vol. V. p. 89— 101.

— 31) Maurel, K., Action de l'eau distillee sur lc

sang humain. Conclusions gänerales sur l'action de

l'eau distillee. Coraptes rendus de la societe de bio-

logie. 1896. T.III. No. 29. p. 910-912. No. 31.

p. 9C7— 970. — 32) Derselbe, Action du chlorure

de sodium sur le sang du lapin. Ibidem. T. IV.

No. 1. p. 10-11. — 33) Derselbe, Note sur quel-

ques caraeteres distinetifs des globules blancs etc.

Ibidem. No. 27. p. 771.—772. — 34) May et, Action

du chlorure de sodium sur les hematies. Ibidem.

No. 9. p. 253. — 35) Derselbe, De quelques points

relatifs aux injeetions intraveineuses. Ibidem. T. III.

No. 32. p. 1024—1025. — 86) Minakow, P., Ueber
die Wirkung des Formaldehydes und Alcoholes auf

Blut und Hämoglobin. Centralblatt für allg. l'athol.

Md. VIII. No. 7. S. 243-246. — 37) Müller, F.,

Die morphologischen Veränderungen der Blutkörperchen
und des Fibrins bei der vitalen extravasculären (Jc-

rinnung. Ebendas. Bd. VIII. S. 993—997. — 38)
Ouskow, N. et A. Selinow, De la rat« suivant les

globules blancs du sang et le nombre de ces demiers.

Archives biologiqiies de rinstitut imperial de St.

Petersburg. P. V. No. 1. p. 1—15. — 39) Pc-
tronc. A., I.'apparcnza di zooide c sue mauifestazioni

ncir emasia adulta di vivipari. 1896. Atti della

K. Accademia medico - chirurg. di Napoli. Anno L,

No. 3. — 40) Derselbe, Contributo alla quis-

tionc Bull
1 esistenza delle piastrine ncl sangue

normale. Bolletioo della Academia üioenia di scieuze

naturali in Catania. F. XXXXYII1. p. 3~ 8. —
41) Derselbe, Sull'esistenza del nucleo nel globulo

rosso adulto dei mainmifcri. Atti della R. Accademia
medico-ehirurg. di Napoli. 1896. Anno L. No. 8. —
42) Derselbe, Ricerchc ulteriori sull'esistenza del

nucleo neiremasia adulta di altri mammiferi. Fissa-

zioue: colorazione semplicc c doppia permanente ; chiu-

sura a seeeo. Bollettino della Accademia üioenia di

seienze naturali in Catania. F. XLVIII. p. 8— 11. —
43; Derselbe, Ricerche complemeotari sull'esistenza

del nucleo neH'emasia adulta dei mainmifcri. Ibid.

P. XLVIII. p. 12-15. — 44) Derselbe, Sulla critica

del sunto: Contributo sperimentale alla tisio-patologia

del sangue. Biologia delle pixstrine. Teoria piü vero-

simile della coagulazione. Archives italicnnes de bio-

logie. 1896. T. XXVI. F. 2. p. 292-301. — 45)
Rabaud, E., Sur l'origine endodermique des vaisseaux

sanguins. Compt rend. de la soc. de biologie. T. III.

p. 985—987. — 46) Rabl. II., leber eine elective

Kärhung der Blutplättchen in Trockenpräparaten. Wien,
klin. Woehenschr. No. 46. S. 1-7. (Berieht f. 1896.
S. 65 ) — 47) Retterer, E., Origine epitheliale des
leueocytes et de la charpente reticulee des follicules

clos. Compt. rend. de la soc. de biologic. No. 11.

p. 289 -292. - 48) Reynolds, T. Ü.. Sonic ligures

regarding the blood corpusclcs. The Miscroscope. Vol. V.
No. 8. p. 38-39. — 49) Schieferdecker, P.,

l eber die Ernährung der Blutgefässwandung und die

Lymphbahnen derselben. Sitzungsber. d. niederrhein.
lies, t. Natur- u. Heilkunde. S. 185—186. — 50)
Schwyzcr, F., Blood diagnosis and some of the most
important advanres in the study of blood. New York
med. Journ. 1896. Vol. V. No. 64. p. 116. — 51)
Derselbe. Ueber Blutdiagnostik und einige der
wichtigsten Fortschritte in der Lehn (OD Blute. New
Yorker med. Woehenschr. .lahrg. VIII. No. 7. S. 251.

(Bericht f. 18%. S. 66.) — 52) Trambusti, A.,

D'ua eanetcTfl differentiel entre leueoblastcs et ery-

throblastcs. Bullet, de l'academie rovale de Belgique.

T. XXXIII. No. 4. p. 288-286. p. 833-841. Avec
une pl. - 53) White, M. C, The red blood eorpuscle

in l'^gal medicine. Transactions of the American miero-

scopical socierv. Vol. XVIII. p. 201-218. With
12 pls. — 54) Winfield, S. U. a. M. D. Eubuuk.
The regeneration of the blood. Journ. of experimeutal

medicine. Vol. 1. p. 656-676. With 3 pls. - 55)

Zenoni, C, Ricerche sugli eritroblasti. Rendiconti

della R. Accademia di medicina di Torino. Gazzetta

medica di Torino. Anno XLVIII. No. 15. p. 295.

Rothe Blutkörperchen. — Arnold (1)

schliesst aus den microscopischen Befunden im Frosch-

blut, dass die rothen Blutkörpereben ebensowohl wie

die weissen oder die Spiudeln au der Blutgerinnung

betheiligt sind. Erstere zeigen an ihrer Peripherie

radiär ausstrahlende Fäden mit knopffurmigen Enden,

wenn sie mit Jodkaliumlösung u. s. w. behandelt werden.

Müller (37) fasst die Resultate seiner Unter-

suchungen über die extravasculäre Blutgerinnung

im Lebenden folgendermaasscn zusammen. 1. Bei dem

Kaninchen verläuft die innerhalb und ausserhalb des

lebenden Organismus vor sich gehende Blutgerrinnung

nach dem gleichen Typus. 2. Die rothen Blutkörper-

chen besitzen verschiedene Widerstandsfähigkeit und

zeigen verschiedenartige Zcrfallscrseheinungcn. 3. Bei

der Entstehung des Faserstoffes sind die Erythrocyten

wesentlich betheiligt. 4. Die Blutplättehen entstammen

zum grössten Theil den rothen, zum kleineren Theil den

weissen Blutkörperchen. Sie entstehen aus den erste ren

auf verschiedene Art: Durch Abschnürung, Fragmcu-

tirung oder Ausscheidung. 5. Die sogenannten Rörner-

kugeln sind im Zerfall begriffene Erythrocyten. 6. Ein

Beweis für den ausschliesslich leueocytärcn Ursprung

der Blutgerinnung lässt sich aus den bekannten mor-

phologischen Thatsachen nicht herleiten. 7. Das bei

der Blutgerinnung entstehende Fibrin zeigt der W'ei-

gert'schcn Fibrinfärbmethode gegenüber ein sehr ver-

schiedenes Verhalten.

Ein neues Element in der Blutflüssigkeit von Kalt-

blütern hat Knoll (24) aufgefunden. Zunächst sah

K. sowohl bei warmblütigen als bei kaltblütigen Wirbel-

thicren rothe kernhaltige Blutkörperchen durch ami-

totische Theiluug wie durch Caryomitosc entstehen,

und fand dann unter den Leueocyten der poikilotbermen

Wirbel thierc ein neues Element, die farblose Sp i n de I

-

zclle, auf, die fein granulirt sein kann und ein blei-

bendes Element des Blutes, nicht eine vorüber-

gehende Erscheinungsform darstellt. K. beschreibt auch

genau die Contractiouscrscheinungcn an kernhaltigen

Erythrocyten der niederen Wirbclthiere.

Blutplättehen. — Eine sinnreiche Methode, um
die Anzahl der Blutplättchen im Blut zu be-

stimmen schlägt Rabl (46) vor. Eine directe Zählung

stösst bekanntlich auf sehr grosse Schwierigkeiten, weil

diese Pliittchen an den Wandungen der Messgefasse

festklebcu. Behandelt mau nun die getrockneten Blut-

präparate mit 0,75 proc. Chlornatriumlösung, die mit

Sublimat gesättigt ist. dann eine Stunde lang mit

1,5 proe. Eisenalaunlösung und nach dem Abspülen

Vi— 1 Stunde lang mit frisch bereiteter wässeriger

Hiitnatoxylinlösung, so sind nun die rothen Blutkörper-

chen entfärbt, die weissen oder wenigstens ihre Kerne

und die Blutplättchen dunkelschwarzblau tingirt. Man
bestimmt dann 1. das Verhältniss der beiden letzteren
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und 2. auf anderem Wege das der rotben zu den

weissen und die absolute Anzahl der erstcren. Durch

eine leichte Rechnung wird sich daraus die Anzahl

der Blutplättchen in einem gegebenen Blutvolum er-

geben.

Leucocyten. — Hirschfeld (21) lieferte eine

vortreffliche Untersuchung über die vergleichende Mor-

phologie der Leucocyten beim Menschen, Schaf, Rind,

der Ziege, dem Schwein, Pferd, Kaninchen, Meer-

schweinchen, der Maus, Katze und dem Hunde. Je

nach der Reaction sind basophile, ueutrophile, eosino-

phile, iudulinophile, mehrkernige Leucocyten, ferner

-•ilche ohne Granula und Mischformen zu unterscheiden,

unter den einkernigen Leucocyten basophile, acidophile

und solche ohne Granula. Alle diese Verhältnisse macht

H. durch eine dankeuswerthe kleine Tabelle anschaulich.

Die Arbeit ist im Berliner pathologischen Institut unter

Leitung von Israel ausgeführt.

b) Gelas.se, Lympliknötehen, .seröse Räume.

1) Andeer, J. J., Sur un nouvel appareil anato-

tomique observc dans Ic pöritoine. Cotnpt. rendus.

Xo. 11. p. 577—580. — 2) Boulai, J., Etüde sur

vaisseaux veineux de la muqueuse nasale. 1896.

Th.^e. 4. Paris. 96 pp. — 3) Calvert, W. J., The
bkod-vessels of the Ivmphatic gland. Bd. XIII. Xo. 6.

p. 174—180. With 2*
tigs. — 4) Derselbe, Dasselbe.

Anatomischer Anzeiger. Bd. XIII. No. 6. S. 174 bis

ISO. Mit 2 Fig. — 5) Cuenot, L., Les globulcs

sanguins et les organes lymphoides des invertebres.

Archives d'anatomie microscopique. Vol. I. F. 2. —
6) Gcrota, D., Sur la gaino du plexus myentöricus

de l'intestin. Verhandlungen der anatomischen Gesell-

schaft auf der 11. Versammlung in Gent. Anat. An-
zeiger. Bd. XIII. Suppl.-Heft. S. 117—118. (Discus-

siou: Retzius, Gcrota, Hcymans, Waldeyer). —
7; Grützner, P., lieber den Blutkreislauf der Fische.

Verhandl. d. deutschen Naturforschergesellschaft auf

der 68. Versammlung in Frankfurt a. M. 189G. Th. II.

Heft 2. S. 498-499. — 8) lloehl, E., Zur Histologie

des adenoiden Gewebes. Arch. f. Anat. und Phvsiol.

Anatomische Abtheilung. S. 133-152. Mit 2 Ta'f. —
'Jj Kowalevsky, A., Une nouvelle glande lympha-
tique chez le Scorpion d'Europe (scorpio europacus).

Memoire* de la cl. mathem.-physic. de l'academic Impe-

riale de St. Pctersbourg. 8. Vol. V. No. 10. p. 1 bis

IS. Avcc 2 pls. — 10} Nassonow, N., Sur les

gtandes Ivmphatiqucs des Ascarides. Zoologischer An-
zeiger. Bd. XX. No. 548. S. 524—530. — 11) Ny-
ström, (f., Ueber die Lymphbahnen des Herzens.

Archiv für Anatomie und Physiologie. Anatomische
Abtheilung. Heft 5 u. 6. S. 361—378. Mit 1 Taf.

— 12) Ranvier, L., La theorie de la confluence des

lympbatiques et le developpement des ganglions lym-

phatiques. Oomptes rendus de Pacademie des sciences.

1896. Taf. CXXI1I. No. 24. p. 103S-1042. - 13)

Derselbe, La theorie de la confluence des lympha-
tiques et la morphologie du svsteme lymphatique de

U grenouille. Ibidem. No. 23.' p. 970-975. — 14)

Derselbe, Sur uue substance colloide inycliuoide,

flaboree par les lvmphatiqucs ä lVtat normal. Ibidem.

1896. Taf. CXX11. No. 8. p. 428. - 15) Der-
selbe, Morphologie et developpement des vaisseaux

lymphatiques chez les lnammiferes. Archives d'ana-

tomie microscopique. T. 1. F. 1. p. 69— 81. Avec
i pl. — 16) Rawitz, B., Bemerkungen zur Abhand-
lung über die Lymphdrüsen des Macacus rhesus (siehe

Schumacher. Bericht f. 1896. S. 69. No. 26). Arch.

f. Anat. u. Physiol. Phvsiol. AbtheihiDg. Hft. 1 u. 2.
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S. 158—161 (Polemik gegen Schumacher). — 17)

Rcttcrer, E., Epithclium et tissu reticulc (Sabot,

Amygdales). Journ. de l'anat. T. XXXI II. F. 5

P. 461—522. Avcc 2 pl. — 18) Derselbe, Origine

epitheliale des leueocytes et de la charpente rcticuK'e

des follicules clos. (Reponse ä J. Renaut.) Compt.
rend. de la soc. de biologie. T. IV. No. II. p. 289
bis 292. — 19) D cl la Rovere, D., Sülle tibre elastiche

delle vene superficiali degli arti. Anat. Anzeiger.

Bd. XIII. No. 7. p. 196-211. Con 5 fig. — 20)
Schiefferdecker, P., Bau der Wandung der Blut-
gefässe. Sitzungsberichte d. Niederrhein. Gesellsch. f.

Natur- u. Heilkunde. 1896. 1. nälftc. S. 14-22. —
21) Schumacher. S., Nachträgliche Bemerkungen
über die Lymphdrüsen von Macacus rhesus Aud. Arch.

f. microsc. Anat. Bd. XLIX. H. 4. S. 804— 806. —
22) Triepel, Ueber das elastische Gewebe in der
Wand der Gehirnarterien. Deutsohe med. Wochensehr.
Jahrg. XXIII. Beil. No. 5. S. 31. - 23) Vincent,
Swalc a. H. S. Harrison, ün the haemolymph glands
of some vertebrates. Journ. of anat. Vol. XXXI =
No. 2. p. 176-198. With one pl.

Noduli lymphatici. — Die vorliegenden Unter-

suchungen beziehen sich zumeist auf die sog Lymph-

follikel. Hoehl (8) stellte Verdauungsversuche mittelst

Pancreatinferments auf dem Objcctträger am a d e n o i d e n

Gewebe an und zwar nicht nur an den Lymphdrüsen,

sondern auch an den Noduli lymphatici des Dünndarmes,

der Tonsille, der Thymus, der Milz, ferner an der

Leber und dem Knochenmark und kam zu folgenden

Ergebnissen. Das Bindcgcwehsgoriist der zum lympha-

tischen Apparate gehörenden Organe besteht nach voll-

endeter Entwickelung theils ins collageneu Fasern,

thcils aus einem zellenfreien Reticulum. Die Bälkchen

dieses Reticulum setzen sich zusammen aus einer Menge

feinster gleichstarker Fibrillen, die, theils in Strängen

vereinigt, theils fächerförmig ausgebreitet, in eine homo-

gene Grundsubstanz eingelagert erscheinen. Die feineren

Bälkchen werden durch elastische Fasern spiralig um-

wunden, während die Trabekcln die elastischen Fasern

zu Strängen vereinigt in ihrem Inneren erkennen lassen.

Die Bälkchen sind an manchen Stellen, z. B. im Lymph-

sinus, mit Zellen bekleidet, die morphologisch und

physiologisch den Kndothelieu verwandt zu sein

scheinen; an anderen Stellen tragen die Bälkchen keine

specitische Zellenbekleidung, sondern sind nackt: sie

scheinen überall lediglich Stützapparate für das Paren-

chym der betreffenden Organe zu sein. Bei den ver-

schiedenen untersuchten Thierspecies (Mensch, Rind,

Hund, Katze) sind principielle Unterschiede nicht vor-

handen.

Retter er (17) vertritt die alte Ansicht von

Henle (1841), wonach die am tiefsten gelegene Schicht

(couche basilaire) des Stratum mueosum der Schleim-

häute eine contiuuirliche, nicht aus Zellen bestehende

und mit zahlreichen Kernen versehen ist. Die Noduli

lymphatici entstehen beim Fötus von Säugethieren,

beim Rinde und Pferde, insbesondere in der Tonsilla

palatina, aus Einstülpungen des Epithels, und beim 3

bis 4 Wochen alten Kalbe kann man noch den epithe-

lialen Charakter der im Centrum der Noduli gelegenen

lyniphoiden Zellen erkennen. Sie theilen sich durch

Caryomitosc und werden zu Lyniphkörperchen, während

sich zwischen ihnen netzförmiges Bindegewebe ent-
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wickelt. Die Zellen hat K. schon 1888 als Driisen-

zellen (ccllules glandulaires). anstatt des Ausdruckes

„Lymphoidzellen"', bezeichnet. Sic liefern ein „inneres"

Secret, die Tonsillen sind daher al» geschlossene hämo-

lymphatische Drüsen zu bezeichnen. Man kann bei

ihrer Entwickelung drei .Stadien unterscheiden: das

epitheliale, das reticulirte und das fibröse. Letzteres

wird auch durch die bindegewebige Umhüllung der

fertigen geschlossenen Noduli repräsentirt. Sehr scharf

geht R. mit den Autoren ins Gericht, welche nach Belieben

den Lymphkörperchen imaginäre Instincte zuschreiben

wollen. Je nach den Umständen sollen sie wandern,

zerstören oder aufbauen, jedesmal einem augenblicklichen

Bedürfnisse des betreffenden Autors entsprechend. K.

wünscht, es werde eine Methode mitgetheilt. mittelst der

man z. B. in der Tonsille sehen könne, wie die

Lymphkörperchen aus den Blutgefässen auswaudern, im

Bindegewebe weiterwandern, in das Epithel gelangen

und dort die Kpithelzellen umwandeln (remanier). Bis

eine solche Methode entdeckt wird, handele es sieh um
ausgezeichnete von den Lymphkörperchen ausgeführte

Arbeiten, die aber leider nur in der Phantasie (n-veries)

der Autoren existiren. Die Kpithelialzellen haben eine

solche Unterstützung durch Lymphkörperchen keines-

wegs nöthig; sie können sich von selbst theilen oder

vermehren.

Die Lymphsäcke des Frosches erklärt Ran-
vier (13) für capillare Lymphgcfässe. Zierlich injiciren

lassen sich die subcutanen Lymphcapillanietzc der

Zehen; fliessen solche zusammen, so entstehen Lymph-

säcke wie sie auch in den queren Dünndarmfalten vor-

handen sind. Die Lehre von der offenen Communica-

tion der Böhlen seröser Häute mit Lymphgcfässen hat

einen unheilvollen (fächeuse) Einfluss auf die Wissen-

schaft gehabt.

VII. Muskelgewebe, electrische Organe.

1) ßallowitz, E., L'eber die sogenannten „Dorn-

papillen" im electnschen Organe des Zitteraales.

(Gynwotus electricus Linn.). Anat. Anzeig. Bd. XIII.

Na. 23. S. 643—648. Mit 2 Fig. — 2) Derselbe,
Zur Anatomie des Zitteraales (Gymnotus electricus L.)

mit besonderer Berücksichtigung seiner clectrischen

Organe. Archiv für microsc. Anatomie. Bd. I. H. 4.

S. 686-750. Mit 3 Taf. — 3) Bette ndorf, H., Leber
Musculatur und Sinncszcllen der Trematoden. Zoolo-

gische Jahrbücher. Abth. für Anatom, und Ontogenie.

Bd. X. No. 3—12. — 4) Bottazzi, F., Sullo svi-

luppo embrionale della funzione motoria negli organi e

eellule muscotari. S. Firenze. — 5) Ciaccio.G. V.,

Sugli organi elettrici delle Torpedini, Rendiconti della

R. Accademia delle scienzc di Istituto di Bologna. Anno
LXVI1I. Vol. VIII. F. 5. p. 340—342. — 6) C lay-
pole, Edith J., Notes on comparative histology of

blood and muscle. American monthly Journal of mi-

crosc. VoL XVIII. p. 84—88. — 7) Dieselbe, Das-

selbe. Transactions of tbe American microscopical So-

ciety. Vol. XVIII. p. 49 — 70. Witt 5 pls. — 8)

Crevatin, F., Ueber das sogenannte Stäbchentetz im
clectrischen Organ der Zitterrochen. Anatomischer An-
zeiger. Band XIV. No. 9. S. 243-250. Mit 2 Fig.

— 9) Garnier, C, Sur l'apparence de ponts inter-

cellulaires produite entre bis libres musculaires lisses

par la pn'senee d'un reseau conjonetif. .fourn. de

l'anat. T. XXXIII. F. 5. p. 405-420. Avec une

pl. — 10) Gruve.l, A., Histologie de l'appareil

culaire des Cirrhipedes. Bibliographie anatomique.
Ann.'e V. No. 2. p. 107-118. Avec 8 fig. — 11

Boche, L., Recherehes sur la strueture des fibres mus-
culaires cardiaques. Ibidem. No. 3. p. 159 — IG".

Avec 5 fig. — 12) Hochl, E., Ueber das Verhältnis
des Bindegewebes zur Musculatur. Anatomischer An-
zeiger. Bd. XIV. No. 9. S. 258 — 256. Mit 3 Fig.

(Vorläufige Mittheilung über Intercellularbriieken und
die Hüllen der glatten und quergestreiften Muskel-
fasern.) — 13) Jauct, C, Etudes sur les fourmis. los

gui'pcs et les abcilles. 8. Limoges. 1895. 25 pp.
Avec 11 lig. (Structur der quergestreiften Muskel-
fasern von Insccten.) — 14) Iwanzoff, N.. Muskel-
elemente der Holothurien und ihr Verhalten zum Me-

thvlenblau. Archiv für microscop. Anat. Bd. XL1X.
II.' 1. S. 103-113. Mit 1 Taf. — 15) Karawaicw,
W.. Vorläufige Mittheilung über die innere MetamoT-
phose bei Ameisen. Zoologischer Anzeiger. Bd. XX.
No. 543. S. 415-422. — 1«) Marchesini, R., Ri

cerche sulla libra muscolare. 1S96. Bollettino della

soeietä Romana per gli studi zoolog. Anno V. Vol. ;>.

F. 5 e 6. p. 198 210. — 17) Marinesco, G.. Les

noyaux musculo stries et musculo-lisses du pneum.>-
gastrique. Comptcs rendus de la socicte de biologie.

T. IV. No. 6. p. 168-169. — 18) Morpurgo. B

.

Leber Aetivitätshvpertrophie der willkürlichen Muskeln.

Virchow s Archiv." Bd. CL. H. 3. S. 522—554. Mit

1 Taf. und 1 Holzschn. — 19) Motta. Coeo A., Big*
ncrazione delle fibre muscolare striate. Atti della

Accademia Gioenia. 1896. Vol. IX. Con tav. (Be-

rieht für 1896. S. 70.) — 20) Rutherford, W., Strue-

ture of striped muscular fibre. Journ. of anatom. Vol.

XXXI. p. 309-342. Witt 8 pls. and 2 hgs. — 21;

Schultz, P., Quergestreifte uud längsgestreifte Mus-
keln. Archiv für Anat. und l'hvsiol. Phvsiologische

Abthcilung. H. 3 und 4. S. 329 -335. — 22) Tay-
lor, Louise, The striped muscle fibre, a few points in

its comparative histology. American mounthlv Journal
of miemscopy. Vol. XVIII. No. 207. p. 73—79. Witt
one pl. — 23) Triepel, IL, Zu den Zellbrücken in der

glatten Musculatur. Anatomischer Anzeiger. Bd. XIII.

No. 18. S. 501—508. — 24) Weiss, G. et A. Dutil.
hVcherches sur le fuseau neuromusculaire. Arcb. de

physiol. 1896. No. 2. p. 368. — 25) Weiss, G..

Sur 1'archiUcture des musclcs. Compt. rend. de la so-

ciete
-

de biologie. T. IV. No. 15. p. 410-411.

Quergestreifte Muskelfasern. — Morpurgo
(18) isolirte Muskelfasern aus dem M. sartorius des

Menschen mit Hülfe von Einlegen in Müller'sche

Flüssigkeit, 33proc. Lösung von Natroncarbonat, Glycerin

und Zerfasern und erhielt 2— 8 cm lange Fasern.

Die Muskelspindeln, welche v. Koelliker (1S62) ent-

deckt hatte, sind normale, in jedem Alter vorhandene

Elemente.

Boche (11) beschreibt ein nbbebbares Sarcolem an

den Muskelfasern des Herzens.

Glatte Muskelfasern. — Garnier (9) macht

die überraschende Mittheilung, dass die sog. intcr-

e e 1 1 u I ä r e n Brücken zwischen benachbarten glatten

Muskelfasern gar nicht solche sind, sondern durch

interstitielle Bindegcwebsfibrillcn nur vorgetäuscht
werden. Beschrieben sind sie, wie G. ausführlich nach-

weist, zuerst von Leydig (1886), dann von Kult-

schitzky (1887), Busachi (1888), Barfurth (18911

und vielen Anderen. G. untersuchte den Oesophagus

von Testudo gracca, ausserdem Helix pomatia. Jede

glatte Muskelfaser wird von 5—6 zackigen Binde-

gewebsfasern begleitet, die sich nach der Härtung in
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ihromosmiumessigsäure durch Methylgrün färben lassen ;

moh Saffranin wurde angewendet, ebenso Eiscnhäma-

toxylio, Säurefuchsin oder Methylcosin. Die Seitcn-

utkeu auastoroosircu mit einander (wie die elastischen

Fasern der glatten Muskeln, die G. nicht zu kennen

vcheint. Ref.), die ein perimusculäres Netzwerk bilden.

Die Querschnittsbilder desselben entsprechen ganz und

g,u einem intercellulären Briickensystem.

Die Unterscheidung von quergestreiften und

glatten Muskelfasern hält Schultz (21) für

falsch, da beide längsgestreift, die ersteren zugleich

•;.urgcstrcift sind* Beide besteben aus Fibrillen, deren

vanirtnde Dicke von keiner Bedeutung ist. Cbaraetc-

ri-tisrh ist für jede Muskelfaser, dass sie der Längs-

richtung parallele Fibrillen zeigt; die glatten schlügt

»\ längsgestreifte Muskelfasern zu nennen vor.

Glatte Muskelfasern aus den Wasserlungen

«m H-iothurion färbte Iwanzoff (14) mit Methylen-

blau. Es firben sich keineswegs alle Fasern, sondern

mir st-lche. die sich in einem Zustande der Vermin-

Irrung ihrer Lebensthiitigkcit befinden. Anfangs zeigen

sie roscrikranzförmige Auftreibungen, verlieren dann

hro El.vsticit.it und Contractilität. werden körnig durch

Anhäufung der l'roducte des Stoffwechsels und gehen

zu «irunde. — Ganz analog verhalt sich die elective

Färbung der Nervenfasern durch Methylenblau.

Electrische Organe. — Crevatin (8) be-

merkt, dass das sog. Stäbchennetz im clectrischen Or-

m Tön Torpedo mit dem (scheinbaren, Ref.) Netz ner-

i^ser Terminal fasern identisch sei; das erstere hat

sieh zufällig bei der Silberchromatmethode etwas

vhwächer gefärbt.

Bai lo witt (2) hatte die seltene Gelegenheit die

electrischcn Organe eines lebend aus Venezuela

nach Berlin gelangten 05 cm langen Gymnotus
electricus frisch in die Hände zu bekommen. Silber-

Chromat und Ucbcrosmiumsäure versagten; auf der

Oberfläche der electrischen Papillen Hess sich aber mit

»i'ldchlorid ein nervöses Terminaluctz darstellen (B.

üt nämlich ein Anhänger der alten Lehre von den

-Vrrenendschlingen. Ref.). Gegen die Angaben von

Fritsch (1881) erhebt B. mehrfachen Widerspruch.

Bursae mucosae. — Dörncny (S. 15. No. 11) er-

klärt die Bursae mucosae für Lücken im Bindegewehe, also

für eolossale Bindegewebsspaltcn, die nicht von conti-

nuirlichcm Endothel ausgekleidet sind. Es muss aber für

'üe Entstehung einer solchen Lücke in mesodorsaletn

»iewebe eine Art von Atrophie der betreffenden Binde-

g^webszellen hinzukommen, die sich im umliegenden

Gewebe weiter und weiter ausbreitet, so dass es sich

aicht etwa allein um eine Dehnung in Folge mechani-

scher Einwirkungen handelt. D., der unter Zucker-
kandl's Leitung arbeitete, hat auch Fötus von Men-

schen und Saugcthieren auf diese Verhältnisse hin

untersucht.

Vm. Structur der Ganglien, Nerven und
des Centraiorgans.

1) Acquisto, V., Sulla strattura intima Hell' Cle-

ment* nervoso. Gazzetta Sicula di scienze mediche.

Histologie. 59

ISiMi. Anno XVII. F. 2. p. 58—101. Con lig. —
2) Apäthy, S., Das leitende Element des Nerven-

systems und seine topographischen Beziehungen zu den

Zellen. Mitteilungen der zoolog. Station zu Neapel.

Bd. XII. 11. 4. S. 495-748. Mit 10 Taf. - 3)

Athias, M., Recherches sur l'histogeiiese de lY-eorce

du cervelet. 8. These. Paris. 40 pp. Avcc 24 tig.

— 4) Derselbe, Dasselbe. Joum.de l'anat. T. XXX111.

p. 373—404. Avec 24 flg. — 5) Derselbe, Structurc

histologique de la moelle epiniire du tetard de la gre-

uouille (Raua temporaria). Bibliographie anatomi<iue.

T. V. p. 58—80. Avec 10 lig. — 6) Auerbach, L.,

Zur Anatomie und Physiologie der Nervenfasern. Ver-

handl. d. Naturforscherges. auf d. 68. Versammlung in

Frankfurt a. M. 1886. Th. II. H. 2. S. 310-314.
— 7) Derselbe, Dasselbe. Monatsschr. f. Psychiatrie.

Bd. I. H. 1. S. 80-87. — 8) Ayerä, II., The ori-

gin and growth of brain cells in the adult body. Journ.

of comparative neurologv. 1896. Vol. VT. No. 3.

p. 211—214. — 8) Bach, L., Experimentelle Unter-

suchungen über die I.ocaltsation im Oculomotoriuskern-

gebiet. sowie über den Trochleariskcrn. Vcrhandl. der

deutschen Naturforscherges. auf d. GS. Versammig. in

Frankfurt a. M. 18%. Th. II. H. 2. S. 351—353.
— 10) Barbae ci. 0. c G. Campacci, Sülle lesioni

cadaverichc delle ccllule nervöse. Rivista di patologia

nervosa. Vol. Ii. F. 8. p. 837— 347. — 11) Barker,
L. F., Concerning neurological nomcnclature. Johns

Hopkins Hospital Bulletin. 1896. No. 68—69. p. 1

—8. — 12) Derselbe. The phrenology of Gall and
Flechsig's doctrine of association centres in the cere-

brum. Ibid. Vol. VIII. No. 70. p. 7—14. With one

pl. — 13) Bechterew. W. von, Leber das sogenannte

Krampfcentrum und über das Centrum für die Loco-

motion im Niveau der Varolsbrücke. Neurologisches

Ccntralbl. No. 4. S. 1—6. — 14) Derselbe, Leber
das besondere mediale Bündel der Seitenstränge. Eben-

daselbst. No. 15. S. 1—3. Mit 2 Fig. — 15) Becker.
Färbung der Fibrillen in der Nervenzelle durch Häma-
toxvlin. Archiv f. Psych, u. Ncrvcnkrankh. Bd. XXIV.
XXVII. S. 958. - 16) Berkley. H. J.. The psy-

chieal nerve-cells of two educated men. Boston med.

Journ. Vol. CXXXVL No. 11. p. 252-254. With
4 figs. — 17) Bethe, A., Neue Thatsachen über die

Structur und Function der Neurone. Kbendaselbst.

Bd. XXIX. IL 3. S. 1027-1028. — 18) Derselbe,
Das Nervensystem von Carcinus Maenas. Ein anato-

misch-phvsiologischcr Versuch. Th. I. Mittb. 1. Arch.

f. micros'c. Anat. Bd. L. Heft 3. S. 460—546. Mit

6 Taf. H. 4. S. 589-639. Mit 1 Taf. — 19) Bom-
barda, M., Les neurones. Revue neurologique. No. 11.

p. 298-302. Avec une fig. — 20) Bonne, Ch., Ele-

ments eentrifuges des racines posterieures. 8. Paris.

Avec 2 pl. — 21) Royce, R., A contribution to the

study of some of the decussating tracts of the mid-and-

inter-brain and of the pyramidal-system in the mesence-

phalon and bulb. 8. London. — 22) Derselbe, Das-

selbe. Philosophical transactions of the R. society.

London. Ser. B. Vol. CLXXXVIII. p. 211—221. With
9 tigs. — 23) Breglia, A., Del sistema nervoso se-

condo le dottrine istologicho attuali con idee sulle lun-

zioni del mede-.imo specialmente rispett" al trofismo.

Giornale della associazione di medici c naturalisti di

Nnpoli 1896. Anno VI. P. 5 e 6. p. 250— 2s-_\ -
24) Buehler. A., Elements structuraiu des cellules

ganglionnaires. Archives des scienecs physiques et na-

turelles. 1896. No. 12. p. 631. — 25) Cajal, Ram-m
S. y, Uebcr die Beziehungen der Nervenzellen zu den

Ncurogliazellen, anlässlich des Auflindens einer beson-

deren Zellform des Kleinhirnes. Monatsschr. f. Psych.

Bd. I. H. 1. S. 62-66. Mit 3 Fig. - 26) Der-
selbe, Die Structur des nervösen Protoplasma. Eben-
daselbst. H. 2. S. 150-105. Mit 7 Fig. IL 8. S. 210
bis 229. Mit 0 Fig. — 27) Derselbe. Protoplasm

of nerve-cells. Journal of the R. microsc. society. P.
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I. p. 22. (Bericht f. 1890. S. 71. No. 32.) — 28)

Derselbe, Leyes de la mortologia y dinamismo de las

celulas nerviosas. Rcvista trimestral microgräfica. Vol.

II. F. 1. p. 1—28. Con 14 fig. — 29) Derselbe,
Algo sobre la significaci<in fisiolögica de la ncuroglia.

Ibid. F. 1. p. 83-47. — 30) Capellini, C., Sui

nervi della Cornea dimostrati col metodo Golgi. Arcbi-

vio medico. Vol. XXI. F. 3. p. 335—339. Con tav.

— 81) Carlton, E. F., The brain and optic ganglion

of Leptodora hyalina. Anatom. Anzeiger. Bd. XIII.

No. 8 u. 9. p. 293- 304. With 28 figs. No. 10 u. 11. —
32) Catois, M.. Sur l'histologie et l'anatomie micro-

scopique de l'eueephalc chez les poissous. Compt. rend.

T. CXXIV. No. 4. p. 204—206. — 33) Cavazzani,
C, Intorno al gaugli spiuali. Arcbivio itnliauo di

clinica medica. Vol. XXXVI. p. 41—62. Con nna
tav. — 34) Derselbe, Dci gangli spinali. Atti della

Accademia di scienze mediebe c naturali di Ferrara.

Anno LXXI. F. 1—2. p. 37-40. — 35) Derselbe,
Sur les ganglions spinaui. Archive» italiennes de bio-

logie. T. XXVIII. F. 1. p. 50-60. — 36) Ceni,
C, Sülle fine alterazioni del cervelletto nelle lesioni

del midollo spinale. Bolletino della societä medico-
chirurgica di Pavia. 1895. No. Hl. p. 156—172.
Con fig. — 37) Derselbe, Dasselbe. Archivio me-
dico. 1896. Vol. XX. F. 2. p. 131— 194. Con tav.

— 38) Derselbe, Contribution a l'ötudc de la dege-

nereseence ascendante des cordons postcricurs et des

tibres areiformes de la moelle allongce chez l'homme.
Archivcs italiennes de biologic. T. XXVI. F. 4. p. 492.

(Referat v. Fusari.) — 89) Colucci, C, Sulla morfo-

logia e sul valore dclle parti costituenti della rellula

nervosa. 1896. Atti della R. Accademia medico-
chirurg. di Napoli. Anno L. No. 8. — 40) Cox, W.
IL, Ueber den librillären Bau der Spinalganglicnzelle.

Festschrift d. niederländischen psychiatrischen Vereins,

's Hertogenbusch. 1896. p. 227. — 41) Dagonet,
J., Le systeme nerveux central. Coupes histologiques

photographiques. 8. Paris. Avec 12 pl. — 42)

Dahlgren, U., A centrosome artefaet in the spinal

ganglion of the dog. Anat. Anzeiger. Bd. XIII. No. 4
u. 5. p. 149—151. With 2 figs. — 48) Derselbe,
The giant ganglion cells iu the spinal cord of the

order Hctcrosomata Cope (Anacanthini Pleuronectoidei

(luenther). Ebendas. No. 10 u. 11. p. 281—293.
With 4 figs. — 44) Dcjcrine, J., Sur les fibres de
projection et d'association des hetnisphires cen'-braux.

Compt. rend. de la soc. de biologie. T. IV. No. 7.

p. 178—181. — 45) Dejerinc, Mad. et M., Sur les

degenerescences secondaires consecutives aux lesions de la

circonvülution de Thippocampe, de la corne d'Ammon
de la circonvolution godronnee et du pli retrolimbique.

Ibid. No. 22. p. 587—590. — 46) Dexler, IL, Zur
Histologie der Ganglienzellen des Pferdes in normalem
Zustande und nach Arsenikvergiftung. Arbeiten a. d.

Institut f. Anat. u. Physiol. des Ccntralnervensvstems
iu Wien. IL 5. S. 165-178. Mit 2 Taf. — 47)
Derselbe, Dasselbe. Jahrb. f. Psvchiatr. B. XVI.
IL 1 u. 2. S. 165-178. Mit 2 Taf.' — 48) Dogiel,
A. S., Zur Frage über den feineren Bau der Spinal-

ganglien und deren Zellen bei Säugethieren. Anat
Anzeiger. Bd. XIV. H. 4 u. 5. S. 73—116. Mit

5 Taf. — 49) Derselbe, Die Nerven der Lytnph-
gefässc. Archiv f. microsc. Anat Bd. XLIX. "

H. 4.

S. 791—797. Mit 1 Taf. — 50) Donaggio, A., Sulla
presenza di un reticolo nel protoplasma della ccllula

nervosa. Rivista sperimentalc di freniatria. Vol. XXII.
F. 4. p. 862—866. — 51) Donctti, E.. Etüde sur
Ic trajet des fibres exogenes de la moelle epiniere.

Revue neurologique. No. 7. p. 186—189. Avec 6 (ig.

— 52) Dotto, G. c E. Pu.sateri, Sul decorso delle

libre del corpo calloso e dello psalterium. Gazzetta
sicula. Anno XVIII. F. 1. p. 33—47. Con tig. —
53) Dieselben, Dasselbe. Rivista di patologia

nervosa. Vol. II. F. 2. p. 64-70. — 54) Die-

selben, Sülle alterazioni dcgli elementi della corteccii

cerebrale secondaric a focolai einorragici intracerebraii

e sulla connessiono della corteccia dell'iusula di R^i.

colla capsula esterna nell'uomo. Ibid. Anno IL F. 1.

p. 8—14. — 55) Edinger, L., Die Entwickelung der

Gehirnbahnen in der Thierreihe. Naturwiss. Rundschau.

1896. Bd. XL No. 46. S. 581—589. — 56) Eurkh.
F. W., Studies on the neuroglia. Brain. Vol. XX.

p. 115—124. — 57) Ferrier, D. and W. A. Turner,
An cxperimental research upon ccrebro-cortical afferent

and efferent tracts. Proceedings of the R. sociity.

Vol. LXII. No. 379. p. I—4. — 58) Flatau, E.,

Das Gesetz der excentrischen Lagerung der langen

Bahnen im Rückenmark. Zeitschrift f. kl in. Mediein.

Bd. XXXIII. IL 1—2. S. 55-152* Mit 4 Taf. -
59) Flechsig, P., Demonstration von Schnitten durch

die Gehirne von Embrvoncn und Neugeborenen. Neuro-

logisches Centralbl. 1896. No. 13. - 60) Flemmiog,
W., Die Stmctur der Spinalganglienzellen bei Säu^e

thieren. Archiv f. Psychiatrie u. Nervenkrankheiten.

Bd. XXIX. U. 3. S. 969—974. Mit 2 Holzschn. -
61) Freidenfeldt, T., Das centrale Nervensystem van

Anodonta. Biologisches Centralblatt. Bd. XVII. No. ??.

S. 808-815. Mit 2 Fig. - 62) Fry, F. R. TV
neuron coneeption of the nervous system : some phy-

siological and pathological facts and theories conncftd

therewith. Mcd.rev.ofSt. Louis.Vol. XXXV. p. 253—255 -

63) Fusari, IL, Sur les fibres nerveuses ä cours des-

cendaut situees dans la stibstantia reticularis alba du

rhombenccphalon humain. 1896. Arch. ital. de bio-

logie. T. XXVI. F. 8. p. 408—416. — 64) Der

selbe, Sur le tractus spinalis nervi trigemini et sur

quelques faisceaux de fibres descendantes dans le futit-

culus antero-lateralis medullae spinalis. Ibidem. T.

XXVI. F. 3. p. 886-392. A». 8 fig. — 66) G*d, J.

und E. Flatau, L'eber die gröbere Localisation in

für verschiedene Körpprtheile bestimmten motorischen

Bahnen im Rückenmark. Neuro!. Centralblatt. .labrg

XVI. No. 11. Seite 481— 488. — 66) Gaufini, C.

Sülle alterazioni delle cellule nervöse dcll' assc cerebr.-

spinalc consecutive all' inanizione. Monitore zoologieo

italiano. Anno VIII. No. 10. p. 221—226. Con um
tav. — 67) Gebuchten, A. van, Contribution ä l'etud«

des cellules dorsales (Hinterzellen) de la moelle epi-

niere des vert<*bres inferieurs. Bull, de l'academ'e R

des seien ces de Belgiquc. Annec LXVII. T. XXXIV.

No. 7. p. 24-38. Rapport par E. van Benedeti.

Ibid. p. 5—7. — 68) Derselbe, Le ganglion basal

et la commissure habenulaire dans rcnccphale dt la

salamandre. Ibid. No. 7. p. 88—67. Avec 10 fig.-

69) Derselbe, L'anatomie fine de la cellule nervcusi.'.

Revue neurologique. No. 18. p. 494—497. — flfl

Derselbe, Contribution ä l'etude de la moelle epi-

ni< re chez les vertebres (Tropidonotus natrix.) La f«l-

lule. T. XII. F. 1. p. 115—165. Ävec 4 pl. - "D

Derselbe, Le ganglion basal, la commissure post-ba-

beuulairc, le faisceau longitudinal posterieur et K*>

cellules medulläres dorsales du nevraxe de la sala-

mandre. Travaux de laboratoire de neurologie de l'uui-

versitä de Louvain. F. 1. p. 155. — 72) Derselbe.

Dasselbe. Verhandlungen der anatomischen Gesellsch.

auf der 11. Versammlung in Gent Anatom. Auzeigcr.

Bd. XIII. Supplem.-Hft. S. 119-123. (Dissfussi.it;:

Stieda, van Gehuchtcu, Gaupp, von K o e 1 1 i k e r*.

— 73) Derselbe, Structure du telcncepbale. fevue

des questions scientifiques. T. XL No. 1. 40 pp-

Avec 10 figg. — 84) Giovanni, A. de, Studi morfo-

logiei sulT asse raehidiano. Atti del R. Istituto W-

neto di sciense ecc. T. LV. Disp. 7. p. 752-75*.

— 75) Goldscheid er, Ueber experimentell crwugle

Veränderungen der Nervenzellen. (Nach gemeinschaft-

schaftlichen Untersuchungen mit Dr. E. Flatau.)

Deutsche medicin. Woeheiisehr. No. 12. Beilage. S.

79—SO. — 76) Guizotti. P., Sülle alteriazioni dci

simpatico nclla tifoidi, coli' aggiunti di aleuui appuaa
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ilf istologia normale dcl sistema stesso. Archivio mc-

dic*. 1898. Vol. XXII. F. I. p. 65— 103. Co« utia

tat. (Lymphräume au sympathischen Ganglienzellen.)

— 77) Gurrieri, R.. Degcnerescenccs systematisees

,ie U raoelle epinierc dans rempoisonnement experi-

mental par Ic phosphore. Arch. ital. de biologie.

T. XXVI. F. 3. p. 171- 379. Av. 3 fig. — 78) Hai-
leck, R. 1'., The education of the central nervons

svstem. Jouru. of comparative neurology. 1896. Vol.

VIL No. 1. p. IV— V. — 79) Hall er, B.. Unter-

vuohuugv i über die Hypophyse uud die Iufundibular-

orgaue. Morphoi. .lahrbuch.' Bd. XXV. H. 1. S. 31

bis 114. Mit 6 Taf. u. 4 Fig. — 80) Held, A., Struc-

tur der Ganglienzellen. Arch. f. Psychiatric u. Nerven-

inukh. Bd. XXIX. H. 3. S. 987—994. — 81) Der-
selbe, Beitrage zur Structur der Nervenzellen und

ihrer Fortsätze. Archiv f. Anat. u. Physiol. Anatom.

Abth. Hft. 3 u. 4. S. 204-294. Mit 4 Taf. — 82)

Derselbe, Dasselbe. Ebendas. Supplement-Bd. S.

273—31^. Mit 8 Taf. — 88) Hill, A., Notes on gra-

nules. Brain. Vol. XX. p. 125 -130. With 3 ligs.

- 84) Derselbe, Note on „thorns" and a theory of

th* Constitution of grey matter. Ibidem, p. 131 — 137.

With 3 figs. — 85) Derselbe, Some results obtained

by staining the brain with the chromsilvcr method.

I'roc. of the Cambridge philos. soc. Vol. IX. P. 5.

p.
•23*» -236. — 86) Ho che, Beiträge zur Anatomie

der Pyramidenbahn und der oberen Schleife, nebst Be-

merkungen über die abnormen Bündel in Pons und Me-

iulla oblongata. Archiv f. Psychiatrie. Band XXX.
ti. I. S. 1-84. Mit 2 Taf. u! 1 Fig. — 87) Hoff-
mauo, C. K., Over de teleueuronen in het netvlies van

I.-uciscus rutilus. Afd. d. Akad. van Wetenschapen te

Amsterdam. D. V. p. 425—428. — 89) Horton-
Smith. R. H., On efferent fibres iu the posterior roots

of the frog. Journal of physiology. Vol. XXI. No. 2

bis 3. p. 101—111. — 90) Huber, G. C, A brief

aoeount of some observations on the sympathetic gan-

glia of vertebrates. Brit. med. jouni. p. 1898—1401.
— 91) Derselbe, Observations on the innervation of

the .sublingual and submaxillarv glands. The journal

f eiperiment. medicine. Vol. "i. p. 281—296. With
«>oe pl. — 92) Derselbe, Lectures of the sympathe-

tic nervous system. Journ. of comparative neurology.

Vol. XII No. 2. 93) Jacques, P.. De Hnnerva-
twti secretoire de la glaude thvroide. Bibliogr. ana-

!.mi.]ue. Annee V. No. 4. p. 189—193. — 94)

Jicquet, M., Quelques mots concernant le travail de

M. Kacowitza, le lobe eephalique et rcnecpbalc des

polvcbetcs. Bullet, de la soc. des sciences ä Bucarest.

Annee VI. No. 2. p. 199-203. — 95) Jelgersma,
<»., Die Verbindungen des Grosshirues mit dem Oculo-

motoriuskern bei den Vögeln. Festschritt der nieder-

land. psychiatr. Vereines. *s Hertogenbusch. 1896.

S. 241. — 96) Jelliffe, Preliminary notice upon the

ejrtologj- of the brains of some amphib'ians. I. Necturus.

I<>ura. of comparative neurology. Vol. XII. No. 2.

- 97) Juscbtschcnco. A. I., Zur Frage über den
Bau der sympathischen Knoten bei den Siiugcthicreu

uod Menschen. Arch. f. microscop. Anat. Bd. XL1V.
Hft. 3. S. 585—607. Mit 2 Taf. — 98) Derselbe,
lUsselbe. Archiw pssieh. 1896. 39 pp. 2 Tafeln,

ttuvsisch.) — 99) Kaes, T., Ueber den Markfaserge-

lult der Hirnrinde bei einem 2jähr. microcephalischeu

Vidchen und bei einem 25jährigeu macroccphalischeu

»eihlichen Zwerge mit Demonstration. Verhandl. des
S internat. Congr. f. Psychologie in München. S. 195
bis 198 — 100) Kamkoff, G., Zur Frage über den
R»u des Ganglion Gasscri bei den Säugethieren. Inter-

nationale Monatsschrift für Anatomie und Physiologie.

Hand XIV. Heft 1. Seite 16-20. Mit 1 Tafel. —
101) Kennedv, It.. On the regeneration of uerves.

I hilosophical transaetions. Vol. CLXXXVM. p. 257
bis 297. With 6 pls. — 102) Kcnyon, The brain of

•he bee. A preliminary contribution to the morphology

of the nervous system of the arthropoda. Journal of

comparative neurologv. 1896. Vol. VI. No. 3. p. 133
bis 210. With 9 pls. — 103) Derselbe, The optic lobes

of the bcc's brain in the light of reccut neurological

methods. American naturalist. Vol. XXXI. p. 369—376.
With one pl. — 104) K i Ij a tsc hk in , G., Experimentelle

Untersuchungen über den Ursprung des N. trigeminus.

Netirolog. Centralblatt. Jahrg. XVI. No. 5. S. 204
bis 205. — 105) Kiugsbury, B. F., The strueture

and morphology of the oblongata in fishes. Journ.

of comparat. neurol. Vol. Vlll. No. 1. p. 1— 36. With
5 pls. — 106) Klinke, O.. Ueber die Zellen der unteren
Oliven. Neurolog. Centralblatt. Jahrg. XVI. No. 1.

S. 17—21.— 107) Koelliker, A. von, Ccllul« de la

couche moleculaire du cervelet. Archives des sciences

physiques et naturelles. 1896. No. 12. p. 628. —
108) Kollmann, A., Villiger's Phantom vom Fascr-

verlauf im menschlichen Rückenmark. 8. Jena. Mit

Figuren. — 109) Kolster, R,, Ueber bemerkenswerthe
Ganglienzellen im Rückenmarke von Perca fluviatilis.

Anatomischer Anzeiger. Bd. XIV. No. 9. S. 251- 253.

Mit 1 Fig. (Riesenganglienzello für die Bcweguug der

Rückenflosse?) — 110) Kopsch, F., Das Rückenmark
von Elephas indicus. 8. Berlin. Mit 1 Taf. — 111)

Korolew, E. E., Ueber den Ursprung und die Bedeu-
tung der Ganglienzellen bei der Regeneration verletzter

Nerven. Medic. Centralblatt. No. 7. S. 113—117.
No. 8. S. 129-132. — 113) Krause. W., Die Farben-
empfindung des Amphioxus. Zool. Anzeiger. Bd. XX.
No. 548. S. 513—515. — 114) Kreidl, A., Experi-

mentelle Untersuchungen über das Wurzelgebiet des

Nervus glossopharyngeus, Vagus und Accessorius beim
Affen. Sitzungsberichte der k. Akademie der Wissen-
schaften in Wien. Math. - naturw. Classc. Bd. CVL
Abth. III. S. 197-237. Mit 2 Taf. u. 1 Holzschn. -
115) Derselbe, Dasselbe. 8. Wien. — 116) Lacchi,
P., Di un rnodello schematico dclla struttura dclT asse

cerebro-spinale. Bollettino della It. Accademia medica
di Genova. Anno IX. No. 4—5. p. 154— 158. Con tav.

— 117) Lenhoss^k, M. von, Ueber den Bau der

Spinalganglienzellen des Menschen. Arch. f. Psychiatrie

und Nervenkrankheiten. Bd. XXIX. Heft 2." S. 345
bis 380. Mit 2 Taf. — 118) Les lesions des cellules

du Systeme nerveux central apres I'ablation des capsulcs

surrt-nales. Compt. rend. de la societe" de biologie.

No. 19. p. 535—586. — 119) Levi, G., Ricerche ci-

tologiche comparata sulla cellula nervosa dei vertebrati.

Rivista di patologia nervosa e mentale. Vol. II. F. 5

bis 6. p. 44. Con 2 tav. — 120) Lewis, Bcvan, W.,
The strueture of the first or outerraost layer of the

cerebral cortex. Edinburgh medical Journal. Vol. L.

P. 8. p. 573-592. With 2 pls. a. 5 ligs. — 121)

Leydig, F., Der reizleitende Theil des Nervengewebes.

Archiv für Anatomie und Physiologie. Anat. Abtheilg.

Heft 5 u. 6. S. 481—464. - 122) Lugaro, F., Sülle

alterazioni degli elemcnti nervosi negli avvelenamenti

per arsenico e per piombo. Rivista di patologia ner-

vosa. Vol. IL F. 2. p. 49-64. — 122) Luys,
Faisceaux de fibres cerebrales desceudantes allant se

perdre dans les corps olivaires (faisceaux etrebraux oli-

vaires). Compt. rend. de la societe de biologie. 1896.

T. III. No. 32. p. 1000-1003. Avec une fig. (Bcr.

für 1896. S. 73.) — 124) Luzenberger, A. di. Su
d'una speciale altcraziouc delle eellule gangliari pro-

dotta da trauma sperimentale. Gioruale dell
1

associa-

zione di mediei e naturalisti in Napoli. Anno Vll. P. 4.

p. 240 246. Con tav. — 125) Mann, G.. Strueture

of nerve cells as shown by wax modcls. Report of the

66 th meeting of the British assoeiation for the ad-

vancement of science at Liverpool in 1896. p. 9SO— 981.
— 126) Margulics. A.. Experimentelle Untersuchungen
über den Aufl)au der Hinterstriinge beim Affen. Mo-
natsschrift für Psychiatrie. Bd. 1. Heft 4. S. 277—288.
Mit 2 Taf. — 127) Marineseo, G.. Les noyaux mus-

culo-stries et musculo-lisses du pneumogastrique. Compt.
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rcnd. de In societe de biologie de Paris. No. 6. p. 168

bis 169. — 12S) Derselbe, Considerations gcneralcs

sur l'histologie et In biologie de In cellule nerveuse.

Semainc medicale. 18%. Armee XVI. No. 50. p. 400
bis 402. Avcc 7 fig. — 129) Derselbe. Rccherches

sur l'histologie de la cellule nerveuse etc. Compt. rcnd.

de l'academie d. sciences. T. CXXIV. No. 15. p. 823
bis 826. — 130) Derselbe, Nouvclles recherches sur

la strueture fiue do la cellule nerveuse etc. Presse

medicale. No. 49. p. 273—277. Avec 9 fig. — 131)

Derselbe, Sur les pheuomenes de reparation dans les

centres nerveux apres In sectiou des »erfs peripheriques.

Compt. rend. de In societe de biologie. 1896. T. III.

No. 30. p. 930-931. — 182) Hartinotti, C, Su
alcune partieolarita delle cellule nervöse del midollo

spinale. Gnzettn medica di Torino. Anno XLVIll.

No. 4. p. 77. — 133) Derselbe, Su alcune partieo-

larita delle cellule nervöse del midollo spinale, messe
in evidenza colln rea/.ione nera del (iolgi. Giornale

della Ii. Academia di medieinn di Torino. Anno LX.
No. 2. p. 103 -104. — 134) Derselbe, Sur quelques
particularites des eellules nerveuses de la moelle epiniere

mises eu <5vidence avec la reaction noire de Golgi.

Archivcs itnliennes de biologie. T. XXVII. F. 2. p. 253
bis 254. — 135) Mayer, Carl. Zur Kenntniss dos

Faserverlaufes in der Haube des Mittel- und Zwischen-

hirnes auf Grund eines Falles von secundärer aufstei-

gender Degeneration. Jahrb. f. Psychiatrie. Bd. XVI.
Heft 1 u. 2. S. 221—283. Mit 1 Taf. u. 5 Fig. — 136)

Mavor, F., Das Centralnervcnsvstem von Ammocoetes.
Anät. Anz. Bd. XIII. No. 24. S.649-657. Mit 1 Taf. —
137) Mc Clurc, C. T. W., The finer strueture of the

nerve eells of Invertebratcs. Zool. Jahrb. Abth. für

Anatomie und Ontogenie. Bd. XI. H. I. S. 13-00.
Mit 3 Taf. — 138) M eis, V. de, Studio sulla conoscenza
della strnttura del sistema nervoso in base ai nuovi

progressi c la tcoria dei neuroni. Archivio internazion.

di medic. e ehirurgia. AnDO XIII. F. 3. p. 90-108.
— 139) Meyer, Scnii, lieber die Function der Proto-

plasmafortsätze der Nervenzellen. Berichte der mathe-
matisch - physischen Classe der Königlich Sächsischen

Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig. S. 475
bis 496. Mit 2 Tafeln. — 140) Minot, C, S., The
olfactory lobes. Report of the 66 th meeting of

the British nssociation for the advnncement of

science at Liverpool in 1896. p. 836. — 141) Mon-
selise, A., Morfulogia del gran simpatico e sue fun-

zioni nclP umano orgnnismo. 8. Milano. — 142)

Montgomcry, T. II., Studios on the elcmcuts of the

central nervous svstem of the Hetcronemertini. Journ.

of morphologv. Vol. XIII. No. 3. p. 381 -444. With
3 pls. — 148) Mott, F. W., Die zuführenden Klein-

hirnbnhuen des Rückenmarkes bei den Affen. Monats-

schrift für Psychiatrie und Neurologie. Bd. I. S. 104
— 121. — 144) Nemec. B., lieber das Kiugewcide-

iiervensvstem einiger Isnpnden. Zoologischer Anzeiger.

1896. "Bd. XIX. Xo. 51S. S. 477— 479. — 145)

Neppi, A., Sulla alterazioni radaveriche delle cellule

nervöse rilevabili col metodo di Nissl. Rivista di pa-

tologia nervosa e mentale. V. II. F. 4. p. 152—155.
— 146) Nissl, F.. Ueber die örtlichen Bauverschieden-
heiten der Hirnrinde. Archiv f. Psvchiatrie u. Nerven-

krankheiten. Bd. XXIX. II. 3.
'

Seite 1025—1027.
(Beim Kaninchen.) — 147) Nocra, Contributo allo

studio delle eonnessioni degli clementi delle colonnc

di Clarke col faseio ccrebellare di Flechsig, (iazzetta

Sicula di medicina. Anno XVIII. F. 1. p. 51—57.
— 148) Nusbaum, .1. u. W.Schreiber, Beitrag zur

Kenntniss des peripherisch«'!! Nervensystems bei ("rusta-

eeeu. Biologisches Centralblatt. Bd. XVII. No. 17.

S. 625—640. Mit 8 Fig. — 149) Obersteiner, It.,

Arbeiten aus dem Institut für Anatomie und Physio-

logie des Centralnervcnsvstem s an der Wiener Univer-
sität. 8. Wien. H. V.' Mit 5 Taf. und 46 (ig. —
150) Derselbe, Die Innervation der Gehimgefässc.

Jahrb. für Psyehiatr. Bd. XVI. H. I u. 2. S. 215-
220. — 151) Pace, D., Sulla degenerazione e rigeü-

razionc delle tibre uervose midollari periferiche. Bol-

lettino della societ.'i di naturalisti di Napoli. Vol. X.

F. 1. p. IM— 178. Con tav. — 152) Derselbe.
Dasselbe. Giornale iuternazionalc della scienze mediehe.

1896. Anno XVIII. F. 15. p. 568—575. - 153;

Pngano, G., Sülle vie associative periferiche del nerv

u

ottico. Rivista di patologia nervosa. Vol. XX VII

F. 3. p. 392-393. F. 2. p. 70—71. — 154) Der-

selbe, Sur les voies associatives peripheriques du uert

optique. Archives italicnnes de biologie. T. XXVII.

F. 3. p. 392-393. — 155) Pcllizzi. G. B., Sulla

struttura e sull' origiue delle grauulazioni ependimaü.

Tontributo all' istologia c patologia della nevroglia

Rivista sperimentale di freniatria. 1896. Vol. XXU.

F. 3. p. 466—487. Con una tav. — 156) Ponti,l..

Sulla corteeeia cercbellare della Cavia. Monitore n»-

logico italiano. Anno VIII. No. 2. p. 36—40. 0»
una tav. — 157) Popoff, S., Ueber die Uistogene>i

der Kleinhirnrinde. Biologisches Centralblatt. Bd. XVII

No. 13. S. 485—510. Mit Fig. No. 14. S. 530-541
No. 16. S. 605— 620. 640— 650. Bd. XVII. No. 16.

S. 605—620. 4. Stück. No. 17. S. 640—650. ö.Stückund

Schluss. No. 18. S. 664—687. — 158) Prcnant,

A., Cristalloides iutrauucleaires des eellules nerveux.

Biblographie auatornique. Anuee V. No. 3. p. 131

— 132. — 159) Pugnat, Ch. A., Recherches sur h

strueture des eellules des ganglions spinaux de quelques

reptiles. Auat. Anzeiger. Bd. XIV. No. 2 und 3.

S. 89—96. Avec 4 fig. — 160) Derselbe, Sur les

moditications histologiques des eellules nerveuses da:is

lYtat de fatigue. Compt. rend. de l'academie. T. CXXV,

No. 19. p. 735—738. — 161) Rabaud, E., La Con-

stitution du Systeme nerveux. Ses applications ä la

p>ycho-physiologie d'npres les travaux recents. FeuiHc-

des jeunes naturalistes. Annce XXVII. 1896. No. 315.

p. 41—46. Avec 4 fig. — 162) Ramöu, P., Los cor

pnsculos nerviosos de axon corto ö cclulas sensitivas

de Golgi en los vertebiados inferiores. Revista trimestnl

microgrätica. Vol. II. F. 1. p. 29—32. Con una tig.

— 163) Reinkc, F., Beiträge zur Histologie des

Menschen. II. Ueber die Neuroglia in der weissen

Substanz des Rückenmarkes vom erwachsenen Menschen

Arch. f. microsc. Anat. Bd. L. H. 1. S. 1—15. Mst

1 Taf. — 164) Derselbe, Dasselbe. 8. Bonn. Mit

Tfl. — 165) Derselbe, Beiträge zur Histologie des

Menschen. II. Ueber die Neuroglia in der weissen Sub-

stanz des Rückenmarkes vom erwachsenen Menschen.

Arch. f. microsc. Anat. Bd. I. H. 1. S. 1—14. Mit

1 Taf. — 166) Righetti, R., Sulla mielinizxaxione

delle libre della corteeeia cerebrale umana oei

primi inesi di vita. Rivista di patologia nervosa.

Vol. 11. F. 8. p. 347-354. — 167) Robertson.
W. Ford, Note on Weigert's theory regarding the strue-

ture of the neuroglia. Journal of mental seience-

Vol. XLIII. No. CLXXX. No. 144. p. 67—71. -
168) Romano. A., Sopra le libre commessurali 'i'i

proencefalo dei Sclacei. Monitore zoologico italiano.

Anno VIII. No. 10. p. 206—212. Con una fig.
-

169) Roncoroni, Sulla disposizione degli strati corti-

cali in epilettici e normali. Risposta al Folli. Arcii

di psichiatria. Vol. XV1I1. F. 1. p. 10G— 10*. -

170) Derselbe, Die Histologie der Stirn lappenrin^

bei Verbrechern und Epileptikern. Wien. klin. Rund-

schau. Jahrg. II. No. 6. S. 90—91. No. 7. S. IM

—107. No. 8. S. 125—127. — 171) Rosin, H., De-

monstration von Nervenzellcnpräparaten. Arch. für

Anat. und Phvsiol. Phvsiol. Abtheilung. D. 1 . -

S. 161— 103. — 172) Rudolf, 0. u. A. Poll atschek.

Die Wirkung der einwerthigen Alcoholc auf die Nerven-

zellen. Urigariseh-medicinisehc Presse. 1896. Jabnj. I-

No. 13. S. 324. 173) Kussel, R.. The origin and

destination of certain afferent and effereut tracts in the

medulla oblongata. British medical Journal, p. 11^
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-1156. — 174) Scarpatetti, J. von, lieber die An-
wendung electiver Färbemethoden am in Formol ge-

härteten Ceutralnervensvstein. Neurologische.-» Central-

blatt. .lahrg. XVI. No. 5. S. 211. — 175) Schepi-
I off, GL, Hecherches sur les nerfs et sur les fonetions

du cerveau chea les grenouilles. 8. Paris. Avec tig.

- 176) Schlapp. M. G., Der Zellcnbau der Gross-

birnrinde des Affen Macaeus Cynomolgus. Inaugural-

dissertation. 8. Berlin. 40 Sa, Mit 2 Tafeln. —
177) Sfameui, P., Ricerehe sperimentali sulla alte-

nzioni artificiali e cadaveriche dcl sistema uervoso

i-ütrale e periferico. Lo Sperimentale. Anno LI.

1. I, p. 38—88. Ton tav. — 178) Serrington, C.

SL On tbe question whether any fibres of thu mam-
nalian dorsal (afferent) spinal Root are of iutraspinal

origin. Journ. of Pbysiol. Vol. XXI. No. 2 a. 3.

p.
209-212. — 179) Smirnow, A. E., Detter eine

besondere Art von Nervenzellen der Molecularschicht

des Kleinhirnes bei erwachsenen Säugethieren und beim
Menschen. Anat. Anzeiger. Bd. XIII. No. 23. S. (336

Dil <U2. Mit 7 lig. — ISO) Smith, G. Elliot, Notes

•i the olfaetory centre. Proccedings of the Intercolonial

rrx.dical congress of Australasia. IV. session. p. 2—8.

- 181) Solger, B., Schnitte durch Ganglienzellen des

Lohn electrieus von Torpedo. Biologisches Ceutral-

blatt Bd. XVII. No. 13. p. 512. - 182) Souk-
n au off, S., La theorie des neurones. Arehives de
ikurol. No. 17 et 19. p. 15—28. — 183) Sourcy,
.1.. Histoirc des doctrines contemporaines d'histologie du

>l me nerveux central. Theorie des neurones. Ibid.

Vol. III. No. 14. p. 95 118. No. 16. p. 281—312.
- IM) Derselbe, I.e faisceau pyramidal etc. Annales

dico-psychologiques. No. 2. p. 238—263. — 185)

?uderini, R., Le fibrae propriac e le areiformes in-

terna« nell' atrofia spcrimentale del nuclco di origine

delT Ipoglosso. Monitore zoologico italiauo. Anno VIII.

So. 9. p. 194— 199. — 186) Stefan i, A., Sur la

pri'prirtc .|u'out les libres nerveuses de maintenir isoles

km moignous centraux. Arehives italiennes de bio-

logie, T. XXVII. F. 3. p. 305-313. — 187) Der-
selbe, Deila proprietä delle fibre nervöse di mantenerc
isolati i loro monconi centrali. Alti del R. Istituto

Ycneto di scienze. Vol. LV. Disp. 7. p. 658—668.
- 188) Stepanowska, Michcline, Les appendices
t rminaux des dendrites cm'braux et leurs differents

-Uts physiologiques. Travaux de laboratoire de l'ln-

>' tut Solvay. F. III. p. 1 - 58. Avec une iutro-

duetioo par P. Heger, (p. 1—8.) — 189) Studnicka,
F K„ Untersuchungen über den Bau des Sehnerven
'kr Wirbelthiere. Jenaische Zeitschrift für Natur-

wissenschaften. Bd. XXI. Heft 1. — 190) Tagliani,
Considerazioni morfologiche intorno alle cellule

' ' T\ c-se colossali delT Amphioxus lanceolatuse alle cellule
r :nosc giganti del midollo spinale di aleuni Teleostei.

Monitore zoolog. italiano. Anno VIII. No. 12. p. 264
274. — 191) Taylor. K. W.. A contribution to

studv of human neuroglia. Journal of experiment.il

mediane. Vol. II. p. 612—634. With 4 pls. — 192)
T-deschi, A.. Anatomisch-experimenteller Reitrag zum
Mud:am der Regeneration des Gewebes des Central-
nerv.-nsvstcm. Ziegler's Beiträge zur pathologischen
Anatomie. Bd. XXI. II. 1. S. 43—72. Mit 3 Taf.
- 193) Terrazas, R., Notas sobre la neuroglia del

Ceneelo y el creeimiento de los clementos neiviosos.

Evista triraestral microgrälica. Vol. II. F. 2. p. 49
bk> 65. Con 6 lig. — 194) Tcrterjanz, lieber den
Kern der oberen Trigeminuswurzel. Verhandlungen des
MI. internationalen medicinischen Congresses in Moskau
«m 25. Aug. 1897. Anat. Anzeiger. Bd. XIV. No. 8.

& 230. — 195) Thomas, A.. Sur les libres d'union
de I» moelle avec les autres centres nerveux et princi-

Mement sur les faisecaux c.'rebelleux aseendwits.
' -npt. rendus de la v>eiete de biologie. T. IV. No. 3.

p. 88—91. - J9R) Dersebc. Le faisceau ceodelleux
destendant. Ibidem. No. 1. p. 36-37. — 197)

Turner, C. H., Morphology of the nervous system of

Cypris. 1896. Journ. of comparative neurologv. Vol VI.

No. 1. p. 20—44. With 6 pls. — 198) Valeuza,
G. B., De l'existence de prolongements protoplasmatiques

et cyliudraxiles que s'entrecroissent dans la commissure
grise posterieure de la moelle epiuierc. Compt. reud.

de la societe de biologie. No. 27. p. 790—792. —
199) Derselbe, Sur une disposition particulierc en

peleton des tubes nerveux dans la moelle de l'embrvon

humain. Ibidem. No. 12. p. 325—327. — 200; Der-
selbe, Les changements microscopique-s des cellules

nerveuses dans leur activit«'- fonctionelle etc. Arehives

italiennes de biologie. T. XXVI. F. 4. p. 466—468.
{Referat v. Fusari.) — 201) Derselbe, Sur le röle

joue par les leueocytes et les uoyaux de la nevroglio

dans la destruetion de la cellule nerveuse. Compt.
rend de la societe de biologie. 1896. No. 35. p. 1135.
— 202) Veratti, E., Ueber einige Structurcigentbüm-

lichkeiten der Hirnrinde bei den Säugethieren. Auat.

Anzeiger. Bd. XIII. No. 14. S. 379-489. Mit 6 Fig.

- - 203) Viucenzi, L., Sülle finc altcrazioni morfo-

logiche delle cellule nervöse nel tetano spcrimentale.

Archivio medico. Vol. XXI. F. 1. p. 109— 119. Con
tav. — 204) Vitzou, A. N., La neoformation des

cellules nerveuses dans lo cerveau du singe consecutive

ä l'ablation compU-te des lobes oeeipitaux. Arch. de

physiol. T. IX. F. 1. p. 29 43. Avec une pl. et

une lig. — 205) Voinot, Sur la nevroglie perimedullaire.

Compt. rend. de la societe de biologie. No. 9. p. 244
bis 245. — 206) Wcstpbal, A., Uober die Mark-
scheidenbildung der Gehirunerven des Menschen. Arch.

f. Psychiatrie u. Nervenkrankheiten. Bd. XXIX. H. 2.

S. 474-527. Mit 2 Taf. - 207) Ziegler, P., Unter-

suchungen über die Regeneration des Axencylinders

durehtrennter peripherer Nerven. Archiv für klin.

Chirurgie. 1S96. Bd. LI. II. 4. S. 796—826. Mit

1 Taf. — 208) Ziehen, Th. Der Aufbau des Ccrvical-

markes und der Oblongata bei Marsupialiern und Mo-

notremen. Anat. Anzeiger. Bd. XIII. No. 1. S. 171

bis 174.

Neurone. — Barker (11) handelt von der neuro-

logischen Nomenclatur, bespricht aber ausschliesslich

das Wort Neuron, das er für richtiges Griechisch er-

klärt, während v. Koelliker dafür Neurodendron oder

Neurodendrion, Baker „neure* vorgeschlagen hatte.

Bark er schreibt im deutschender Neuron, französisch

le neurone, englisch neurone. Für Axencylinder nach

Schacfer und Donaldsou soll es nicht gebraucht

werden, sondern lieber von Axonen oder Neuraxonen
die Rede sein. Schliesslich spricht Bark er die Hoff-

nung aus, es möge bald zur Herstellung einer gleich-

mässigen internationalen anatomischen Nomen-
clatur kommen.

Eine Zusammenstellung der über die Neurone
bekannten Thatsachen giebt Huber (90) und findet

bei allen WT

irbelthierclasseu im sympathischen Nerven-

system identische Verhältnisse. Die Ganglienzellen

der sympathischen Ganglien besitzen Dendriten und

stehen in Zusammenhang mit Neuronen der Central-

organc. Deren Axencylinder verlaufen in den motori-

schen Wurzeln und endigen in iutmeapsulären, peri-

cellulärcn Geflechten, welche die Zellenkörper in den

sympathischen Ganglien umspinnen.

Ret he (18) theilt eine anatomisch-physiologische

Untersuchung über das Nervensystem von Carci-

nus maeuas mit, besehreibt sehr mannigfaltige For-

men von Gauglienzellen und stellt auch physiologische
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Reflexionen über Sinuesperceptiou, Empfinden u. s. w.

an. Auf zahlreiche experimentelle Ermittelungen kann

hier nicht weiter eingegangen werden, nur ist die

Kxstirpation einer bestimmten Ganglicnzellcngruppe der

Cellulae angulares, die in einem lateralen cranialen Zipfel

des Gehirnes oder der Schlundcommissur sitzett, zu er-

wähnen. In einigen Fällen gelang die Operation und,

trotz der Entfernung der Ganglienzellen, setzten die be-

treffenden Neurone noch einige Zeit in anscheinend

unveränderter Weise ihre Functionen fort. Die Reflex-

erregbarkeit erschien sogar erhöht nach Fortnahtnc

motorischer Ganglienzellen. Für dauerndes Functioniren

der Neurone ist aber ihre Verbindung mit Ganglien-

zellen unentbehrlich und man kann daher in den letz-

teren nutritive Ccntrcn für je ein ganzes Neuron er-

blicken.

Die Dornen an den Protoplasmafortsätzcu der

Ganglienzellen des Gehirnes erklärte Hill (84) für

Kunstproducte, was ihr gewöhnliches Auftreten als

Stäbchen mit einem Endknopf betrifft. Freilich sind

sie so mit den sehr verschiedenen Methoden von Golgi.

Cox und Ehrlich, sowohl bei jungen, als bei alten

Thieren darzustellen.

Seine eigene Methode der subcutanen Methylenblau-

methode bevorzugte Semi Meyer (139) bei der Er-

forschung des centralen Nervensystems. Es handelte

sich dabei besonders um die Dendriten und Neuri-

ten der Ganglienzellen. Untersucht wurden jün-

gere und ältere Kaninchen, Meerschweinchen, Hunde.

Am günstigsten erwiesen sich die Zellen des oberen

Oliveukcrnes, doch sind die Verhältnisse im Wesent-

lichen überall dieselben, namentlich in der Grosshirn-

rinde, dem Kern der lateralen Schleife, im unteren Vier-

hügel, im grosszelligen Aeusticuskcrn, im Tubcrculum

acusticum. an einzelnen Zellen des oberen Vierhügels,

den Brückenkernen, endlich an den Kernen der Nn.

oculomotorius, facialis und vagus. Die Abbildungen,

auf die M. speciell verweist, sind in etwas kleinem

Maassstab gezeichnet und lassen die Tiefendimensionen

nur errathen; auch faud M. es nöthig, die Schnitte

0,05 mm dick zu machen. Dabei ergab sich, dass die

Ganglienzellenkörpcr eine scharfe dunkelblaue Contour

erhalten. Eine Zellenmcmbran im alten oder neueren

Sinne kann es nicht sein, ebensowenig ciue Hülle oder

Kapsel. Vielmehr ist der Contour der optische Aus-

druck eines sehr feinen und engen Geflechtes, von dem
es unentschieden bleibt, ob es ein anastomosirendes

Maschenwerk darstellt oder nur von sich durchkreuzen-

den Fasern gebildet wird. In dieses Geflecht gehen

die Neuriten anderer Ganglienzellen über. Es handelt

sich aber nicht um directe Anastomosen zwischen sol-

chen, wie Held (81) annahm, sondern nur um eine Con-

tiguität. Manche Zellen, z. B. im Trapezkern des er-

wachsenen Kaninchens, erhalten auch förmliche Kapseln

«der Becher. Am bemerkenswerthesten ist es, dass

diese Neunten sieh auch an die Protoplasmafortsätzc

anlegen, sie theils an ihrer Wurzel umspinnend, thcils

in ihre freien Enden scheinbar übergehend. Auch die

Moosfasern von Ramön y Cajal sah M. im Cerebellum

der Katze und des Kaninchens, ebenso die seitlichen

Dornfortsätze der Protoplasmafortsätze an einign

Ganglienzellen der Grosshirnrinde. Das Bild, welch«

die Silberchromatpräparatc geben, ist viel gröber, di«.

Methylenblau ergiebt ganz feine Knötchen, die zum

Theil mit dem Dendrit gar nicht verbunden sind, zun:

Theil durch eine äusserst feine blaue Linie zusammer-

hängen. M. erklärt diese Dornen für Niederschläge d-.-r

Tinctionsflüssigkeit in periccllulärcn Lymphräumen

Jedenfalls sind die Dendritenspitzen, was ihre Funct;.;

betrifft, die eigentlichen Aufuahmcapparatc der Krr

gungen, womit danu Anastomosen auf dem Wege

Contiguität hergestellt sein würden (Ref., vgl. Ny. .«4,

Ganglienzellen. — Flemming (60) hält gegen-

über von Lenhossek au der fibrilläreu Structur der

Ganglienzellen und ihrer Protoplasmafortsätze fest L

kommt bei der ELsenlackhämatoxylinniethodc darauf tft

den richtigen Zeitpunkt der Entfärbung zu treffen. D;-

Spinalganglienzellen des Menschen verhalten sich gar:

analog den Ganglienzellen der Ceutralorgauc.

Bethe (7) hebt hervor, wie viel günstigere Object 1

in Betreff der fibrillärcn Structur der Axencylinder uuJ

der Gauglienzellen die wirbellosen Thiere, z. B. C»

cinus maenas, darbieten.

Wachsmodelle von Ganglienzellen kti

lOOOfacher Vergrösserung construirte Mann (125} mit

Hülfe der Camera lucida; die Zellen des Nucleu> der-

salis (Clarkii) im Rückenmark sind wesentlich bip. Lr.

ein Axencylinderfortsatz verläuft aufwärts, der ander-:

abwärts. Alle Ganglienzellen zeigen einen ribrillir?:

Bau, mit feinen Körnchen zwischen den Fibrillen.

Minot (140) glaubt, die Formen der Ganglien-

zellen der Grosshirnrinde seien ausserordentlich n
riabel und die conveutionellcn Beschreibungen ganz ud

gar nicht ausreichend. Dies soll besonders für

Pyramidenzellen gelten, die freilich sehr verschied'?:,

aussehen (Ref.), je nach ihrer Lage zur optischen Ah

des Microscopes. Rosin (171) erklärt die betastet

Körnchen in den Ganglienzellen des erwachs« '-i>

Menschen für Fettkörnchen, weil sie sich mit l'cbct-

osmiumsäure schwärzen. Bei Thieren und beim Neu-

geborenen fehlen sie; im ersten Lebensjahre beginnen M
als sehr feinkörniger Staub aufzutreten. Bei ilttra

Individuen sehen sie wie Pigroentkörnchen aus. Ob e>

sich um Lipochrom, Lecithin oder Protagon bände.:,

liess sich vorläufig nicht entscheiden (vcrgl. dazu IV

rieht f. 189G. S. 74). — Goldscheid er (75) vergiftet-

Kaninchen mit Malonnitril, decapitirtc sie nach einer

halben Stunde, tingirte die Ganglienzellen der

Vordersäulen des Rückenmarkes mit Methylenblau

nach Nissl und sah Deformationen, Ausbuchtungen.

Abdachungen, Auszackungen an den blaugefärbt*

i

Körnchen des Zcllenprotoplasma auftreten. Wurde du

Thier, kurz bevor es sterben wollte, mit Natriumhyper-

Milphid behandelt und nach mehreren Stunden geteit''.

so bildeten sich die Veränderungen zurück. Auch Er-

hitzen des Thicres auf 45° C. bedingt eigentümlich"

Veränderungen an den Ganglienzellen.

Held (S2) theilt ausgedehnte und sehr interessante

Untersuchungen über die Structur der Ganglien-

zellen in den nervösen Centralorgauen und ihrer Fort-
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sätze mit. Aus diesen Beobachtungen an multipoluren

Zollen (de* Deiters'chcn Kernes, der Formatio reticu-

laris, des Facialiskernes, der Vordersäulen vom neu-

geboreuen, 8 Tage alten Kaninchen und 20 Tage alten

Kätzchen, sowie Facialiskern vom erwachseneu Kanin-

eben] geht hervor, dass die Golgi'schen Methoden

keineswegs immer freie Knden von Axen-
rylindervcrzweigu ngen zeigen, sondern vielfach

mit Dendriten und Zcllleib verbunden sind, und zwar

(iaiio, wenn günstige Bedingungen gleichzeitige Impräg-

nationen beider Thcile zugelassen haben. So lange

also die Contactlehre nicht den Beweis erbringt, dass

die beobachteten, angeblich freien Enden wirklich das

letzte Eude vom Axeucylinderprotoplasma repräsentireu,

muss aus den vorliegenden Untersuchungen, die eine

veitergebende Verbindung mit dem Zelleuprotoplasma

anderer Nervenzellen darthuu, gefolgert werden, dass

die Basis, auf welche sich die Contactlehre stützt, auf

unvollständigen Färbungen beruht. Wozu weiter anzu-

führen ist, dass z. B. bereits etwas vollständiger im-

pragoirte Faserkörbc um die Purkinje'schcn Zelleu oder

die pericellulären Plexus um die Deiters'scheu Zellen

oder dichter gefärbte Glomeruli olfactorii auch bei

I ntersuchungen mit starken Objectiveu kein sicheres

l'rtbeil mehr erlauben, ob nur ein wirklicher Filz vor-

liegt, während natürlich partielle Imprägnationsfärbun-

;cn freie Endverzweigungen zeigen und also im letzteren

Fall z. B. klare Contactverhältnisse sich berührender

der durchfechtender Zweige von Dendriten der Mitral-

wllen und den Axencylindern des Riechnerven geben.

— Schon lange Zeit ist in Bezug auf die Hinterstränge

bekannt, dass immer diejenigen Fasern, welche aus den

untersten Partien des Rückenmarkes kommen und

«eiche also den weitesten Weg zu machen haben, am
nebten nach hinten und raedianwärts, also dicht neben

der Fissura longitudinalis posterior gelegen sind. Die

vvrliegeuden Untersuchungen Flatau's (58) sollen

leigen, dass die Regelnlässigkeit, die man in den Hinter-

bringen für die aufsteigende Fortsetzung der hinteren

Wurzeln festgestellt hatte, auch in den sämmtlichen

auf- uud absteigenden Bahnen der Vorder- und .Seiten-

stränge zum Vorschein kommt. Nicht nur in den

Hintersträngcn treten die aufsteigenden längsten Fasern

an die Mittellinie (mediale Randzonc der Hiuterstränge),

andern auch alle auf- und absteigenden Fasersysteme

der Vorderseitenstränge folgen derselben Gesetzmässig-

keit. Auch in den letzteren findet man, dass je läuger

die Faser zu verlaufen hat, ehe sie ihr Endziel (die

•ianglienzelle) erreicht, dieselbe desto weiter nach der

Peripherie sich lagert. In der Umgebung der grauen

Substanz ziehen hauptsächlich die kürzesten, an der

I'eripherie der Stränge verlaufen die längsten Fasern,

ts :>t an dieser Stelle an eine embryologische Bemerkung

Kertvig's zu erinuern, welche zeigt, dass man auf

'irund der Entwicklung des Rückenmarkes das Hecht

tat, im Rückenmark der Säugethiere und des Menschen
*»e» Hälften, eine rechte und eine linke, zu unter-

neiden, und dass man in jeder dieser Hälften peri-

phere Randzoneu der Hinter-, Seiteu- uud Vorderstränge

irmehraen darf.

J*hr*,bentht in gr.ainmWn M.«.licin. ISW7. Bd. I.

Zufolge einer anderen Abhandlung hat Held (81)

sich das grosse Verdienst erworbcii, einmal wieder

frische Ganglienzellen des Rückenmarkes unter

dem Microscop chemisch zu prüfen. Vorausschicken

möchte Ref. eine sehr unscheinbare Bemerkung. H.

sagt, dass er ein 1— 1,5 cm hohes Rückenmarkstück

in der und der Weise behandelt habe. Dieser Aus-

druck schafft für deu Auatomen mit einem Schlage

Klarheit, wie das Rückenmark geschnitten worden war.

Als nächstes Resultat der Untersuchung ergab sich,

dass die sog. NissPschcu Körperchen, uämlich etwas

gröbere schollige Granula in den Vordersäulenzellcn im

frischen Zustande nicht existiron. H. drückt sich

darüber folgendermaassen aus: Stellt man nun die

beiden Thatsachen, dass in frischen Vorderhornzellen

keine Nissl-Körper sichtbar sind, und dass andererseits

ein alkalisches Fixirungsmittel, wie dünner Laugeu-

alcohol bis zu '/«> pCt. Laugcngehalt, die Nissl'schen

Granula nicht fällt, einander gegenüber, so würde daraus

folgern, dass das lebensfrisebe Protoplasma der Nerven-

zellen eine alkalische oder neutrale, jedenfalls nicht

saure Reaction haben muss. Nun ist bekanntlich die

Rcaction der grauen Substanz eine deutlich saure, so-

dass jener Schluss auf die alkalische Rcaction des

Nervenzellenprotoplasma zunächst etwas bedenklich

erscheinen muss, vorausgesetzt, dass die saure Reaction

der grauen Substanz von einer solchen der Nervenzellen

selbst herrührt. Es wurden desshalb, um die Richtig-

keit jenes Schlusses zu prüfen, von einem möglichst

schnell herausgenommenen Rückenmark eines Kaninchens

kleine Stücke der grauen Vordersäule theils in der

eigenen Masse, theils in sehr verdünnter Essigsäure von

0,01—0,1 neben einander untersucht und beobachtet,

dass die in letzterer Lösung liegenden Zellen sofort

und deutlich Nissl'sche Granula zeigten, während die

unter ersteren Bedingungen untersuchten Stückchen

keine solche erkennen Hessen. Es zeigt sich also, dass

schwach saure Lösungen, wie 0,01 proc. Essigsäure,

bereits diese Granula fällen und dadurch sichtbar

machen können. Berücksichtigt man weiter, dass

Vordersäulcnzellen, die erst eine halbe Stunde nach

dem Tode aus dem Rückenmark entnommen waren,

deutlich Nissl'sche Granula erkennen lassen, so ergiebt

sieh aus beiden Beobachtungen eine vollständige Ueber-

einstimmung mit den Untersuchungen von (i esc hei d-

len, die nachgewiesen haben, dass beim Absterben der

nervösen Centralorganc die Acidität der grauen Sub-

stanz zunimmt Es würde sich also erkliireu, weshalb

gewisse Zeit nach dem Tode in den Nervenzellen sieh

Nissl'sche Granula beobachten lassen, weil die zuneh-

mende Acidität diese Stoffe aus ihren Lösungen aus-

fallen lässt. Vorausgesetzt ist natürlich hierbei, dass

die saure Reaction der grauen Substanz an die lympha-

tische Flüssigkeit derselben gebunden ist, nicht an das

Protoplasma der Nervenzellen selbst, wofür ja die l'n-

sichtbarkeit der NissPschen Granula in frischen Nerven-

zellen durchaus spricht. Und man hätte sieh vorzu-

stellen, dass erst mit dem Absterben der Nervenzelle

die Acidität der Lymphe in der grauen Substanz auf

das Nervenzellenprotoplasma selber übergreift, während
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dieses letztere im Leben und auch noch im überleben-

den Zustand dieselbe zu ncutralisiren im Stande wäre.

Held constatirte nun ferner, dass die oft ge-

schilderte Längsstrcifung der Protoplasmafortsätze der

Ganglienzellen, sowie der Axcncylindcrfortsätze nur

scheinbar ist. In Wahrheit handelt es sich um ein in

langgezogenen Längsmaschen angeordnetes Gitterwerk.

Die Querfäden sind feiner als die Längsfäden, sie tin-

giren sich weniger leicht bei weniger intensiven Färbe-

mitteln, entfärben sich auch leichter bei nachfolgender

Differenzirung uud sind deshalb bisher wohl übersehen

worden. Dieses Maschenwerk nennt II. Axospongium,
es hat in Wahrheit eine biencnwabenähnlicbe Be-

schaffenheit und erscheint auch auf Querschnitten der

Axencylinder. Die Körnchen, welche zwischen den

Fäden des Maschenwerkes liegen, nennt H. Neuro-
someu: sie sind nicht mit den Nissr.schen Kunst-

produeten zu verwechseln. Sehr werthvoll ist eine all-

gemeine Betrachtung über die optische Leistung eines

übjectivs bei engem Diaphragma einerseits und bei der

Lichtfülle eines Condcnsors andererseits. Wie bekannt,

leidet die Deutlichkeit der Structureu unter starker

Beleuchtung sehr, weil die llclligkeitsdifferenzcn dann

sehr gering oder ununterseheidbar werden. Die netz-

förmige Anordnung des Axospongium ist also keines-

wegs etwa auf ein Unklarwerdcn des Bildes bei Dämpfung

der Beleuchtung zurückzuführen. Das Umgekehrte ist

richtig, längst bekannt, kann aus optischen Gründen

gar nicht anders sein, wird aber von den microscopi-

schen Praktikern immer noch nicht ausreichend beachtet.

Die ausgedehnte Abhandlung enthält noch sehr zahl-

reiche interessante Detailangaben, auf welche hier leider

nicht näher eingegangen werden kann.

Cavazzani (88) stellte Messungen über die Di-

mensionen der Ganglienzellen bei verschiedenen

Thicrcn an Spinalganglien der Nn. cervicales, dorsales

und lumbales an. Untersucht wurden Mensch. Affe,

Hund, Katze, Rind, Kaninchen, Igel. Maus uud Frosch.

Die Grösse der Zellen schwankt, grösser sind sie im

Allgemeinen bei grösseren Thicrcn: beim Erwachsenen

sind sie grösser als beim Fötus und Neugeborenen.

Um festzustellen, ob die Grösse der Zellen mit der

Länge ihrer Axencylinder correspondirt, amputirto C.

bei zwei Fröschen je ein Bein, die Zellen zeigten keine

Unterschiede und waren nach ca. 8 Wochen auch nicht

degenerirt.

Nervenfasern. — Leydig (121) hält an seiner

älteren Ansicht fest, wonach nicht die Fibrillen oder

das Maschenwerk in den Axcncylindern die eigent-

lich nervöse Substanz darstellen, sondern im Gegentheil

das zwischen enteren eingebettete nervöse Hyaloplasma.

Letzteres soll in den motorischen Endplatten mit dem

Hyaloplasma der Muskelfasern zusammenflicssen. das

Spongioplasma der Nervenfasern in das Bindegewebe

der Muskeln übergehen.

Rücken mark. — Auf Grund pathologischer Be-

obachtungen unterscheidet Bruce (s. Neurol. No. 9)

im Lumbal- und Sacraltheil des Rückenmarkes endogene

Fasern, welche aus der grauen Hintersäule stammen

und in den Ilintersträngen aufsteigen. Sic zerfallen in

zwei Abtheilungen, die auf dem Horizontaldurchschnir.

als das dorsale und mediane Hintcrstraugsfeld unter-

schieden werden. B. nennt nach Marie (1894) its

erstere den cornu-commissural tract und das letzter';

mediane mit Muir (1896) den septomarginal trac:.

Beide haben longitudinalcn und commissuralcn Charakter.

Die Quelle ihrer Fasern in Ganglienzelleu ist nicht

sichergestellt; zwar sind beim Hühnchen und auch

beim Meerschweinchen und menschlichen Fötus Zelb-ti

an der Basis der Hintersäule und in der Substanm

gelatinosa derselben bekannt, welche ihre Axeneylitider

in die Hinterstränge senden. Aus den Zellen dei

Nucleus dorsalis (Clarkii) kommen solche Fasern nidit.

Verlängertes Mark. — Rüssel (173) experi-

mentirte an Affen und Hunden, um etwas über d-u

Verlauf der Nervenbahnen in der Medulla ob-

longata zu ermitteln. Den Nucleus n. vestibuläre

lateralis lässt R. in einem Tractus nucleocerebellar^

eingebettet sein und betrachtet letzteren als eine f."

tungsbahn vom Nucleus dentatus des Cerebellum ia

dem oben genannten Kern, von wo die allerdings in-

directe Leitung weiter zur grauen Vordcrsäule dt>

Rückenmarkes derselben Seite uud zum Theil auch 'I r

gegenüberliegenden Körperhälftc geht. Der Nucleus n

vestibularis lateralis wird nämlich durch den Fasciru-

lus longitudinalis mcdialis mit dem Rückenmark, fertn

mit den oberen Oliven, sowie mit den Corpora qua-

drigemina in Verbindung gesetzt, und soll wahrschein-

lich bedeutungsvoll für die Bewegungen des Kopfes und

der Augen sein.

Ho che (86) fasst die Ergebnisse seiner Unter-

suchungen über die Pyramidenbahn und obere Schleif'

folgendermaassen zusammen: 1) Die Pyraraidenbib:

einer Seite giebt Fasern ab zum gegenüberliegend'?:*

und zum gleichseitigen Kerne des Facialis: erster*

stammen aus dem medialen Thcil der Pyramidenbab.

kreuzen die Raphe. letztere treten aus dem lateralen Tb.-.:

der Pyramidenbahn und begeben sich meist geradlinig

z. Th. auch um die Olive herum, an den Kern: der

gegenüberliegende Kern erhält die bei Weitem grüs*?rr

Zahl von Fasern. — 2) Die Pyramidenbaun einer Seit«

giebt Fasern ab zu beiden Hypoglossuskernen, die in

der Raphe. sowie in geschwungenem Verlaufe durch du

Oliven und die Substantia reticularis zu den Kernen

treten. Ein Netz von Commissurfascrn zwischen der«

Hypoglossuskernen kann degencriren bei einscitigerr.

Himherd. — 8) Die Kerne der Nn. facialis und hypo-

glossus haben eine Verbindung mit der Hirnrinde

durch ein System von Fasern, die im Hirnschenkelfu^

aussen von der Pyramidenbahn licgcii, dagegen vor.

den obersten Ponscbcneu an bis zum Niveau des Hyp

glossuskcrncs einen Bestandteil der medialen Sehl«*

bildeu. Dieses Fasersystem ist identisch mit Beck

terew's „aeccssorischcr Schleife" und Schlesinger i

„lateralen pontinen Bündeln'
1

: man kann es als ..mo-

torischen Schleifenautheil* bezeichnen. Die Ursprungs-

statte dieser Fasern in der Kinde ist noch nicht gen«

zu bestimmen. — 4) Es kann klinisch cerebral bedingte

Lähmung der Nn. facialis und hypoglossus besteben

bei intactem Spitzka'schen Bündel und intacten mt-
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dialcu Feldern des Hirnschenkelfusscs. — .">. Die Pyra-

iQid.DTordcr.trangb.ihii giebt Fasern ab zu beiden

Y.inJersäulen. — fl) Bei Erweichung einer Hemisphäre

mit absteigender Degeneration der Pyratnidcnbahu

bindet sich im Kückenmark auch im gleichseitigen Py-

nmidenscitenstrang eine geringe Zahl von degencrirten

Fasern. — 7) Die Abnormität des Pick'schcn Bündels

k mrat so zu Stande, dass schon in höheren Ebenen

d-r Medulla oblongata und tieferen Ebenen des l'ons

«ne abnorme, partielle Kreuzung von Pasern der einen

l'yramidcnbahn stattfindet, die sich dann unterhalb der

t^rroalcn Kreuzungsstelle an die Pyramidcnscitenstrang-

luhn anschliesscn.

Kleinhirnrinde. — Ramön y Cajal (25) be-

^ebreibt aus der molcculären Schicht des Cerebellum

von Kaninchen Ncurogliakcrno, die thcils längs der

Uencyliuderfortsätze sich hinziehen, thcils auch an der

B.vms der Zellen, letzteres ist bei den Pyramidenzellcn

>ht (irovshirnrinde der Fall. R. nennt diese Kerne

Trabantkerne und die Reihen derselben Spur-

liuien. Jene Ganglienzellen der Molecularschicht sind

lusgc» änderte grössere Zellen der Körnerschicht, die als

.liulgi'sche Zellen" bezeichnet werden.

Smirnow (179) nennt die kleinen sternförmigen

mit kurzen Neuriten versehenen Ganglienzellen in der

grauen molerularcn Schicht der Kleinhirnrinde Cajal

-

sehe Zellen. Als Smirnow'sche Zellen sollen im

fxripheren Dritttheil derselben Schicht gelegene ähn-

liche Zellen bezeichnet werden, deren Neuriten sich

übe am Zellcukörpcr theilen und nach verschiedenen

Ku-htungeu hin verlaufende frei endigende Collateralen

ib^ben.

Hill (83) unterscheidet in der tiefersn Lage der

Köroerschicht des Cerebellum kleine Ganglienzellen

mit dünnen Axencylinderfortsitzen, die zwischen die

Zellen des Stratum gaugliosum hineinlaufen. EL schlägt

vor,siekleiueGolgi'schen Zollen (vgl. oben Ramön y

Cajal) zu nennen, obgleich Golgi, wie H. angiebt, sie

niemals gesehen hat. Sie haben nur 0,01—0,015 mm im

Durchmesser. Meist sind sie rübenförmig (carrot), das

»pitze Ende ist oft gabelförmig getheilt. Einige der Zellen

sind auch spindelförmig, besitzen aber nur einen Axcn-

t } linderfortsatz und letztere geben nur gelegentlich

SViteuzweige in das Stratum cinereum ab. — Auch im

Bulbus olfactorius sah H. mit derselben Silbcrchromat-

m-nhode ähnliche, zum Theil noch kleinere, 0,008 mm
rn^sicnde Zellen ; die Axeucyliuder der grösseren Körner

gtbea jedoch mehrere, bis zu 6 Seitenzweige ab. Ana-
•rine d. h. Zellen ohne Axencylinder existiren nicht
im Baibus olfactorius. Untersucht wurden Maus, Ratte,

x>. rscliwcinchen, Igel, und Dornen sowohl bei jungen

als bei ausgewachsenen Thiercn dargestellt. Diese Stäb-

chen s'md nur Theile einer complicirteren Einrichtung. Es

ha.idflt sich nach H. um Endigungen nicht tingirbarer

Ntnenfäden an den Ganglienzellen, welche von einer

tunei Schiebt (film) von sieh färbendem Zelleuproto-

piivma umgeben werden. Es sitzen nämlich längere, zum
Tbeil verzweigte nervöse Faden an manchen Dendriten,

beispielsweise im Linsenkern. H. nimmt an, dass diese

Fädeti ohne Scheiden weithin durch die graue Substanz

verlaufen und nur sichtbar werden, wenn sie in die

Nähe von Dendriten kommen oder sich mit ihnen

kreuzeu, weil tingirbares Zellenplasma von den nackten

Dendriten zu den Fäden hinüberfliesst (es würde

sich also um eiu noch viel complicirtercs Kunst-

produet handeln, Ref.). H. bemerkt noch, dass der

Bau der grauen Substanz hiernach nahezu der alten

Theorie von J, Ger lach entsprechen würde.

Was die Entwicklung des Cerebellum an-

langt, so unterscheidet Athias (4) nach Untersuchungen

an Fötus vom Kaninchen, Hunde, Meerschweinchen, der

Maus und der Katze in der Kleinhirnrindc zwei Keim-

schichten, eine Mantelschicht von Schaper und eine

oberflächliche. Aus der ersteren bilden sich die Mantel -

zellcn und vielleicht die Purkinje'schcn Zellen des

Stratum gaugliosum, aus der oberflächlichen Schicht

die sternförmigen Associarionszcllen der Kleinhirnrinde,

die Körner und vielleicht auch die Golgi'schen Zellen.

Auch Popoff (157) hat seine Untersuchungen über

die Histogcne8c der Kleinhirnrinde (Bericht für

ISOfi. S. 78) fortgesetzt und kommt zu folgenden

Schlüssen. In der Klciuhirnrinde bilden sich die

Neurogliazcllen aus zwei Quellen. 1. aus den Zellen

der Keimschicht, die die Spongioblasten erzeugen,

welche sich später in Neurogliazcllen differenziren, und

2. aus den Elementen der äusseren Kömcrschieht. Die

Differenzirung der aus der Keimschicht entstandenen

Zellen besteht darin, dass der Körperumfang der Zelle

sieh vergrössert und die Fortsätze sich vermehren: in

dem Maasse wie die junge Zelle wächst, sendet sie

eine Menge bald dicker, bald kurzer Anhängsel aus.

Diese Anhängsel unterscheiden sich wesentlich durch

nichts von den in deu embryonalen Nervenzellen be-

schriebenen. In den durch ihre Fortsätze mit der

äusseren Klcinhirnoberflächc verbundenen Neuroglia-

zcllen gehen folgende weitere Veränderungen vor: ihre

äusseren Fortsätze nehmen zuweilen an Zahl zu, zu-

weilen bleiben sie aber in demselben embryonalen Zn-

stande, den ganz junge Zellen darbieten, d. h. von der

Zelle geht nach aussen ein einziger, entweder sich gar

nicht oder sich nur leicht verzweigender Fortsatz ab.

Diese Fortsätze atrophiren bei einigen Zellcn und auf

diese Weise bleibt in den tiefen Theilen des Klein-

hirnes eine sternförmige, mit der Peripherie nicht ver-

bundene Zelle nach. In den Endstadicn des intraute-

rinen Lebens des Embryo beginnen die Elemente der

äusseren Körnerschicht sich in Neurogliazellen zu diffe-

renziren. Die auf eine solche Weise gebildeten, sehr

einfachen Formen der Neurogliazellen haben das Aus-

sehen polygonaler Körpcrchcu mit einem, zuweilen sich

verzweigenden, äusseren Fortsatz und einem anderen,

dem inneren. Der innere Fortsatz erhält sich zuweilen

lange, zuweilen aber schwindet er. Die mehr bei den

Neugeborenen ausgesprochene Differenzirung dieser

Körperchen unterscheidet sich wesentlich durch nichts

anderes, als dass der Zellenkörper sieh allmälig ver-

grössert und eine Menge kleiner Fortsätze und An-

hängsel abgiebt, die äusseren Fortsätze verzweigen sich

immer mehr und mehr. Der Umfang der Zelle nimmt.
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je mehr sie sich in die inneren Theilo der Rinde senkt,

an Grösse iu.

Die weiteren Schlüsse, welche Popoff (157) aus

seiner Arbeit zieht, lassen sich so resumiren: I. Die

Keimschicht erzeugt Neuroglia-Elcmente, wie auch Ner-

ven-Elemcnte (Spongioblasten und Neuroblasten), wobei

in dem Kleinhirn die ersteren sich früher ausbilden als

die letzteren. — 2. Die einfachsten Embryonalformen

der Nervenzelle sind die unipolaren und bipolaren

Zellen. — 3. Die einfachste Embryonalform der Neuro-

gliazelle ist auch eine bipolare Zelle, aber gröber ge-

staltet. — 4. Nicht selten überschreitet an Grösse eine

embryonale Zelle und ihre Adnexa eine Zelle dessel-

ben Typus beim Erwachsenen. — 5. Bisweilen sind die

Embryonalzellen reicher mit protoplasmatischen Fort-

sätzen versehen, als die ihnen entsprechenden beim

Erwachsenen. — 6. Die Ependymzellen entstehen, den

Neurogliazellen analog, aus Spongioblasten. — 7. Die

l'mwandlung der Nervenzelleu während ihrer Diffcreu-

ziruug unterliegt keinen sichtbaren Regeln, in den spä-

teren Perioden dagegen vollzieht sich dieselbe nach

eiuem streng bestimmten Pirna«. Das Gesagte betrifft

vorzugsweise die grossen Zellen der Klcinhirnrinde. — 8.

Die Rinde erreicht ihre völlige Eutwickelung 2 bis 3

Wochen nach der Geburt der Frucht (Katze, Hund).—
9. Die äussere Körnerschicht kann die zweite Keim-

schicht genannt werden, da sie das Supplement-Mate-

rial für den Aufbau der Kleinhirnrinde liefert. — 10.

Vor Allem differenziren sich in der Kleinhirnrindc die

Neurogliazellen, ihnen folgen die grossen Zellen der

Rinde, und dann kommen Korbzellen, die kleinen

Zellen der inneren Körnerschicht und Sternzellen der

Moleculärschicht. — 11. In der Mantelschicht differen-

zireu sich am frühesten jene Zellen, die mehr nach

aussen gelegen sind. — 12) Die Neurogliazellen in den

äusseren Zonen der Kleinhirnplatte differenziren sich

früher, die in den inneren später. — 13. Die bipolaren

verticalen Zellen bilden sich aus Elementen der

äusseren Körnersehicht, ohne die Phasen der horizon-

talen bipolaren Zellen durchzumachen, wie es von An-

deren behauptet wird, und wandeln sich in die kleinen

Zellen der Körnerschicht um. — 14. Die Korbzellcn

entwickeln sich auf Kosten der Elemente der Mantel-

und äusseren Körnerschicht. — 15. Die Sternzellen

entwickeln sich vorzugsweise aus horizontalen (frontalen)

und theilweise aus verticalen bipolaren Zellen. — 16.

Embryonale Golgi'sche Zellen und die kleinen Zellen

der inneren Körnerschicht sind mit grösseren proto-

plasmatischen Fortsätzen versehen, als die des Er-

wachsenen. — 17. Die Nervenelemente desselben Typus

differenziren sich nicht gleichzeitig, was darauf hin-

weist, dass entweder einige Zellen in ihrer Entwicke-

luijg zurückbleiben, oder darauf, dass sie nicht auf ein-

mal entstehen. — IS. Aus der äusseren Körnerschicht

entstehen sie wie die Neurogliazellen, so auch alle

Typen der Nervenzellen der Rinde. — \'J. Die Histo-

gencsc der Kleinhirnrindc ist in den Hauptzügen der

des Rückenmarkes sehr analog.

Grosshirurinde. — Vitzou (204) exstirpirte

bei einem jungen Affen (Macacus sinicus) die beiden

Occipitallappen des grossen Gehirnes, worauf

das Thier das Sehvermögen verlor. Nach eiuigeo Mo-

naten begann das letztere sich wieder herzustellen und

nach anderthalb Jahren sah das Thier wieder ganz gut

unterschied Personen von einander und wich Hindcr

uissen beim Klettern aus. Etwa zwei .Jahre nach der

ersten Operation wurde diese wiederholt, der Affe ver-

lor wiederum das Gesicht und es fand sich an Stell-*

der Hinterhauptslappen eine weiche Masse ncugebildet-

r

Gehirnsubstanz, die zahlreiche Ganglienzellen und Fi-

brillen im Querschnitt der Axencylindcr darbot, wäh-

rend Caryomitosen nicht constatirt werden konnten.

V. glaubt, die Fehlerquellen, nämlich etwaige unvoll-

kommene Entfernung der Occipitallappen und die Mög-

lichkeit, dass das gebliebene Grosshirn sich in den

leeren Raum nach hinten schiebt, durch sorgfältig-

Beachtung des Gyrus angularis eliminirt zu haben.

Schlapp (176) studirte den Bau der Grossh irn-

rinde bei Macacus cynomolgus. Bisher galt die

microscopische Structur für den grössten Theil der

Gyn in den verschiedenen Grosshirnlappen für wesent-

lich gleichwerthig. Freilich hatten Betz und Meyuert
eine motorische und eine sensible vor resp. hinter dem

Sülms centralis gelegene Region unterschieden und

Lewis hatte der ersteren einen füntschichtigeu Bau,

der letzteren sechs Schichten zugeschrieben. Sch.

legte nun horizontale und frontale Schnitte durch ganze,

in Telloidin eingebettete Gehirne des genannten Affen

und färbte sie mit Methylenblau oder Thionin. Dabei

ergaben sich sehr erhebliche Differenzen, und zwar

Hessen sich drei verschiedene Typen von Ge-

hirnwindungen unterscheiden. Der erste findet sich

vor dem Sulcus centralis, hat fünf Schichten und ent-

hält in der vierten Schicht unterhalb der Pia niater

grosse und Riesenpyramidenzellen, letztere fehlen jedoch

unterhalb und ventralwärts von der Centraifurche und

nach dem Polus frontalis hin. — Der zweite Typus ist

siebenschichtig, er entspricht dem Parietal- und Tem-

porallappen, sowie einem Gebiet unterhalb der Centrai-

furche und vor der Fissura cerebri lateralis (Sylvii). —
Der dritte Typus ist achtschichtig und liegt hinter der

Fissura parieto-occipitalis, entspricht also dem Occipital-

lappen. In der vierten und sechsten Schicht dieses Typus

sind Könierzellen, die Sch. als Reproductionszellen

deutet, am zahlreichsten vertreten. Sie finden sieb

ebenfalls in der fünften Schicht des zweiten Typus. In

jedem Typus wiederholen sich grosse Pyramidenzclleu.

die Sch. pyenomorphe oder Zellen mit dichtgedrängten

Körnchen oder Projectionszellcn nennt uud ferner klei-

nere parapyeuomorphe Zellen mit weniger zahlreichen

Körnchen oder Associationszellen. In allen Typen sind

die 1. und 8. Schicht wesentlich übereinstimmend ge-

baut. Unter der Pia matcr liegen: 1. tangentiale

Nervenfasern, dann folgen 2. kleiue polymorphe, 3. kleine

Pyramidenzellen. Die 4. Schicht besteht beim ersten

Typus aus grossen pyenomorphen motorischen oder

Riesenpyramidenzellen. Im zweiten Typus ist diese

Schicht in zwei Lagen (4. und 6.) gethcilt, indem eine

5. Körnerschicht sich zwischen die beiden Lagen ein-

drängt, so sind nun sieben Schichten vorhanden. Die
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7. Schicht des aweiten entspricht der 5. des ersten

Typus und enthält sparsamere, irreguläre Zellen. —
Der dritte am meisten charactcristische Typus ist acht-

M-hiehtig. Die 1. Schicht ist hier nur 0,1 mm dick,

die 2. Schicht enthält keine Pyramidcnzellen, die 8.

Schicht besteht aus Körnerzellen und entspricht der 4.

des zweiten Typus. In der 4. Schicht des dritten

Typus sind jedoch die Körnerzellen dichter gedrängt,

iwtschcn ihnen ziehen sich kleine Pyramidenzcllen in

die 5. belle Schicht und nehmen darin eine irreguläre

Fwm an, indem die Dendriten sich gleich nach ihrem

Uncange von dem Zellenkörper dichotomisch zu theilen

beginnen. Die 6. Schicht besteht wiederum aus Körner-

lellen, die 7. aus Körnern und kleinen irregulären

/eilen, die 8. Schicht aus polymorphen Zellen, zwischen

Kleben aber sehr grosse solitärc Zellen eingelagert

sind. Ref. bedauert, dass es ohne Abbildungen nicht

möglich ist, die Differenzen recht anschaulich zu machen;

jus denjenigen Schlapp's treten sie aber sehr deut-

lich hervor. Sch. bildet auch isolirte Ganglienzellen

roo einem neunmonatlicben Kinde, ferner bei puer-

peraler Pyämie. von einem Hunde, die sich durch ihre

trinulirtc Beschaffenheit auszeichnen, endlich von einem

mit Cyaukalium vergifteten Hunde ab. Obgleich Sch.

auf die Nervenplexus in der Grosshirnrinde, die bei

«incr Untersuchungsmetbode nicht hervortreten, keine

Rücksicht genommen hat, lässt sich der sehr erhebliche

durch Sch. bewirkte Fortschritt nicht verkennen. Der

Bau der Rinde ist keineswegs im ganzen Grosshirn so

ut reinstimmend, wie man bisher im Allgemeinen an-

rammen hatte.

Berkley (lß) hatte Gelegenheit, eine verglei-

chende Untersuchung der Grosshirnrinde von zwei

amerikanischen Acrzten anzustellen. Der erste

war von geringerer Intelligenz, er war ein mässiger

Trinker (a moderate, but not heavy drinker): der zweite

war begabter, aber starb im Irrenhause. Beide Fälle

tagten nach Behandlung des Gehirnes mit Silberchromat

f'hebliche Differenzen. Im ersten Falle, in welchem

besser entwickelte Ganglienzellen zu erwarten waren,

vil die Ernährung eine bessere gewesen war, zeigten

-ich stärkere und breitere Dendriten und zahlreichere

dickere und längere Seitenauswüchse oder Granula

an den Zweigen der Dendriten. Nur an wenigen Zellen

»iren die Dendriten geschwollen und knotig und die

Granula fehlten, was B. dem massigen Alcoholmiss-

braueb zuschreibt. Im zweiten Falle waren die Den-

driten nur halb so dick, die Granula viel sparsamer,

weiter von ihren Nachbarn entfernt und dünner, auch

mit kleineren F.ndknöpfen versehen. Allerdings wurde

im ersten Falle die Section ziemlich unmittelbar, im

zweiten Falle 8 Stunden nach dem Tode (durch Elec-

tricität — electrocution) vorgenommen. B. meint aber,

dies mache für die Silberchromatmethode keinen Unter-

schied, so lange die Leiche noch warm ist.

Tedeschi (192) fand bei seinen Experimenten

über die Regeneration der Hirnrinde, diiss nach

Verletzungen die auswandernden Leucocyten nichts mit

der Narbenbildung zu thun haben.

Neuroglia, — Taylor (l'Jl) vergleicht die

beiden von Weigert und von Mallory (Beriebt für

1895. S. 77 u. 78) aufgefundenen Methoden zur iso-

lirten Färbung der Neuroglia in den Centraiorganen

und findet, dass sie beide dasselbe Resultat ergeben,

nämlich von den Neurogliazellen unabhängige Ncu-

rogliafasern beim Erwachsenen. Dies folgt daraus, dass

beide sich chemisch, d. h. gegen die betreffenden

Tinctionsmittel verschieden verhalten. Beim Erwachsenen

sind sehr viele Fasern in der Neuroglia entwickelt,

welche keine Beziehungen zu deren Zellen zeigen. Die

Neuroglia verhält sich, ungeachtet ihrer Entstehung

aus dem Ectoderm, wie Bindegewebe. Den von

Ströhe (18%) gemachten Einwand, solche Fasern

möchten entfernt liegenden Neurogliazellen angehören,

weist T. im Hinblick auf pathologische Verhältnisse

zurück. Man müsse mit Weigert die „Gliose*, d. h.

Vermehrung von Ncurogliafasern und das Gliom, näm-

lich die Vermehrung der Neurogliazellen auseinander

halten, obgleich sie in klinischer Hinsicht mehrfache

Uebcrcinstimmungen zeigen mögen. Den Ausdruck

Gliosarcom sollte man nun ganz fallen lassen. Wenn-

gleich in individuellen Fällen die Unterscheidung

zwischen Sarcom, Gliom und Gliosis schwierig oder un-

möglich sein kann, so zeigt sich doch, dass die Ent-

wicklung von Zellen mit protoplasmatischen Fort-

sätzen zu Zellen mit unabhängigen Fasern vor sich

geht. In Bezug auf die Function der Neuroglia

möchte Kurich (56) sie nicht einfach als ein Stützge-

webe auffassen. Nach Andriczen hindert sie die

Blutgefässe, sich über Gebühr auszuweiten. Beim Fötus

scheint sie der Wanderung der Neurobtasten nach

aussen und ihrer Gruppirung den Weg zu weisen.

Beim Erwachsenen dient sie nach Sala y Pons als

Isolator für die Axeucylinder der grauen Substanz, ob-

gleich sie hierfür in der weissen Substanz der Central*

organe überflüssig, Sala's Ansiebt also für die letztere

unrichtig ist. Nach Roh de sollen die Neurogliafasem

bei Wirbellosen in die Ganglienzellen eindringen und

ihnen Ernährungssaft zuleiten, nach Bevan Lewis

entfernen sie nach Art eines Reinigungsprocesses nicht

nur Detritus, sondern auch abgestorbene Nervenfasern

und Ganglienzellen (falls letztere nicht verkalken) und

greifen auch erkrankte Zellen arr. E. findet es freilieh

schwer, sieh vorzustellen, wie eine Spinnenzelle eine

Ganglienzcllc angreift. Doch hat man die Häufigkeit

von solchen Gassenfegerzcllen (seavenger cells) beim

Kalbe in der Hirnrinde mit einer beginnenden De-

generation der letzteren in Folge der Domestication in

Verbindung gebracht; K. räth jedoch davon ab, so

weitgehenden Theorien Folge zu geben.

Robertson (lf>7) wendet sich gegen Weigert's

Ansicht, wonach die Fasern der Neuroglia unab-

hängig von den Zellen sind. Die scheinbar durch das

Protoplasma der letzteren hindurehtretendtn Fasern

sind in Wahrheit Ausläufer benachbarter Neuroglia-

zellen und die Silberchromatmethode zeigt zahlreiche

feine Ausläufer sternförmiger Zellen, die zu Fasern

werden. Mit den zurüekgekrümmten Fasern Weigert's

steht die Sache noch schlechter. Dieser Anschein wird

nämlich nach R. hervorgerufen durch zwei getrennte
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Fibrillen, welche an die intensiv durch Methylenblau

gefärbte Zellenmcmbran, die auch geschrumpft sein

kann, sich anlegen. Die Neurogliazellen haben nämlich

nach R. eine mit Methylenblau sich violett färbende Zellen-

mcmbran.

Die theoretischen Ansichten über die Ncuroglia

der weissen Substanz des Rückenmarkes theilt

Reinke (163) in drei (iruppen ein. Die erste Ansicht,

die der Golgianer, wird von Golgi, Ram.'.n y

Cajal. Retliua u. A., die zweite, die der Weigcr-

tianer, von Weigert. Pol lack und anderen Patho-

logen, die dritte, die Ansicht der Fusionspartei, durch

v. Koelliker, Lawdowsky und Reinke selbst ver-

treten. Benutzt wurde das Rückenmark eines gesunden

25jährigen Hingerichteten, von dem Stücke in eine

Mischung von 4 Theilen Sproc. Kaliumbicbromatlösung

und 1 Theil einer etwa 1 proc. Formaldehydlösung ge-

legt wurden, nach einigen Wochen folgte Behandlung

mit Silbernitrat, 95 proc. Alcohol und Celloidin.

Das (ierüstwerk der Ncuroglia der weissen Substanz

des Rückenmarkes besteht aus Zellen und aus Fasern.

Die Zellen haben zahlreiche, theilweise verästelte proto-

plasmatische Fortsätze, die zum Theil quer und schräg,

hauptsächlich aber vertical nach oben und unten und

parallel mit den Nervenfasern verlaufen. Sie werden

durch Silbcrchromat dargestellt. Die Fibrillen sind in

jeder Beziehung von den Zellenfortsätecn verschieden.

Sic werden vom Protoplasma gebildet, liegen in und

theilweise an ihm, haben aber im Wesentlichen eine

quere Richtung. Ihre Länge ist unbekannt, ihre Dicke

wechselt; wie es scheint, anastomosircu sie nicht. Vom
Zellenkürper haben sie sich emaneipirt, sind selbständig

geworden. Einige Zellen stehen gar nicht oder nur mit

wenigen Fibrillen in Verbindung. Letztere werden mit

der Weigert sehen Methode dargestellt, sie färben sich

dunkel mit Hämatoxylin. Man darf nicht etwa glauben,

dass bei der letztgenannten Methode deshalb isolirte

Fibrillen auftreten, weil die Zellen der Neuroglia nicht

mitgefärbt werden.

Spiualganglien. — Kamkoff (100) fand mit

der Methylenblaumethode, dass die Ganglienzellen
des Gangliou semilunare (Gasseri) sich ganz wie

die der Spinalganglien verhalten.

von Lenhossek (117) lässt seinen im vorigen

Bericht (für 1896. S. 74) erwähnten Untersuchungen

die ausführliche Mittheilung über den Bau der Ganglien-

zellen in den Spinalganglien des Menschen folgen.

Er gelangt, zunächst auf die Wirkungsweise verschie-

dener Furblösungen gestützt, zu dem bemerkenswerthen

Resultat, dass das Kerngerüst bei den Spinalganglien-

zellcn eines Bestandteiles, der sonst allen übrigen

Kernen des Organismus zukommt, nämlich des sich mit

basischen AnilinfarbstofTen leicht tingirenden Chromatius

oder des Basichromatins von M. Heidenhain voll-

kommen entbehrt ; es verhält sich in seiner (iesammt-

heit acidophil. Es scheint nur aus Linin und aus einer

darin eingelagerten Substanz zu bestehen, die vielleicht

mit dem Oxj chromatin oder Lanthanin identisch ist,

oder vielleicht mit dem, was Reinke Oedematin ge-

nanut hat. So weit sich die Sachlage übersehen lässt,

scheint dieses besondere Verhalten der K. rne im Nerverj-

system eine weit verbreitete Erscheinung zu bildcu und

u. A. auch den motorischen Riiekeiimarkszellcn zuzu-

kommen. Somit scheint die Basophilie des Xucletij..

nur eine beschränkte zu sein ; sie ist stark genug, um

bei Doppelfärbungen mit Toluidinblau und Eosin d<-n

blauen stark basischen Farbstoff unter allen Umstand n

zu fesseln, nicht hinreichend aber, um bei Gegenwir

des auch in schwachen Lösungen mit grosser Färbe-

kraft ausgestatteten Säurefuchsins diesem Widerstand

zu leisten und sich den, wie es scheint, .schwachem,

grünen basischen Farbstoff anzueignen. Man kann di

her die Substanz des Nucleolus der Spinalganglieniell«

nicht ohne Weiteres mit dem Basichromatin identinciren

und einstweilen ist anzunehmen, dass ein solches Chr.

matin diesen Kernen beim Menschen vollkommen fehlt.

Sympathisches Nervensystem. — Juscbt-

schenco (!)7) hat die Zellen der sy mpathisebet

Ganglien des Grenzstranges, die er r Knoten* nennt,

vom Menschen, Pferde, Schweine. Hunde, Katzen u:r!

Kallinchen mit einer moditicirten Silberchromatnirth. i

(siehe oben S. 44. Xo. 32) untersucht und ist zu fol-

genden Resultaten gekommen : Sämmtlichc sympathUd*

Knoten des Grcnzstranges und die Bauchknoteu bei

Säugethieren, wenigstens bei den untersuchten, sind

nach einem und demselben Plan construirt. Die Zell«

dieser Knoten sind vorzugsweise multipolar und all«

besitzen viele Fortsätze, wobei die peripheren Zell«

sich durch nichts Besonderes vor den centralen aus-

zeichnen: unter ihren Fortsätzen sind protoplasmatisehc

und ein Axencylinderfortsatz zu unterscheiden.

Die ersteren endigen im Bereiche des betreffend, t

Knotens, indem sie entweder nids periccllulaires xn

Ramni y Cajal auf den benachbarten Zellen bilden,

oder frei zwischen den letzteren endigen : ihre feinsten

Verzweigungen sind dabei ihrem Aeussereu nach fast

gar nicht von den feinsten Fäserchen, in die sieb die

in den Knoten eintretenden uud darin endigenden

Nervenfasern zerspalten, unterscheidbar.

Die Neuriten der sympathischen Zellen treten ws

dem Knoten aus, ohne sich zu theilen und geben nur

selten characteristische Collateralen ab. Die Zellen

liegen gewöhnlich in dem Kuoten ohne Ordnung, zu-

weilen aber bilden sie mehr oder weniger abgesonderte

Gruppeu, sich sehr characteristiseh in denselben vtr

theilend. — Die eintretenden Fasern unterscheiden sich

von den austretenden und endigen mit dichten Fiu»tt-

körbchen rings um die Ganglienzellen und deren proto

plasmatische Fortsätze. Dieselben Fasern senden auch

Nerven au die Gefässe des Knotens ab. Ihrem Aeussereu

nach unterscheiden sich die eintretenden Fasern gar

nicht von einander. Ihren Formeigenschaften nach

unterscheiden sich die sympathischen GauglieuieJIen

durch nichts Wichtiges, abgesehen von ihrem feinsten

Bau, von den Zellen des cerebrospinalen Nervensystems

Periphere Nerven. — Westphal (20G) stellte

an Frühgeburten, Ncugeborencu und etwas alteren

Kindern, im Ganzen in 17 Fällen, Untersuchungen über

die Markscheidenbildung in einigen «iebira

nerren ao.
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Du Krgebuiss dieser Untersuchungen ist Folgendes.

Bei ausgetragenen Neugeborenen ist der N. opticus ein

unentwickelter Nerv, während der Traetus opticus und

das Cbiasma weiter in der Entwickeiung vorgeschritten,

iu den untersuchten Fallen aus markhaltigen Fasern

zusammengesetzt sind. Nicht ausgetragene Früchte,

von verschieden langer extrauteriner Lebeusdauer, lassen

Verschiedenheiten iu der Markeutwickelung des Opti-

onen Apparates erkennen. Die Nu. oculomotorii,

trinbleares, abducentes sind markhaltige Nerven, eben-

w die vordere Trigeminuswurzcl, während die hintere

Trigcmiuuswurzel unentwickelt ist. Die Nn. facialis

uud acusticus sind entwickelt. Der N. glossopbaryn-

Urus und N. vagus sind nicht, wie der N. accessorius

und N. hypoglossus, als ausgebildete Nerven zu be-

liehnen.

Es bestehen also nach der Geburt sehr wesent-

liche Unterschiede in der Markentwickcluiig der Gehirn-

ameo und zwar der motorischen Nerven einerseits,

der sensiblen, sensorischen und gemischten Nerven

andererseits. Zunächst in die Augen fallend ist, dass

die motorischen Hirnuerveu bei der (ieburt bereits zu-

"-immengesetzt sind aus Fasern mit deutlichen sich

durch Osmium schwärzenden Markscheiden, und zwar

sind in den meisten Fällen die Markseheiden der moto-

rischen Augennerven (Oculomotorius, Trochlcaris. Ab-

iiireus) etwas stärker entwickelt, als die der übrigen

motorischen Hirnnerven (vordere Trigeminus-Wurzel,

Facialis, Accessorius, Hypoglossus.) In scharfem Con-

trwt hierzu stehen diejenigen Nerven, welohe ganz

"der zum Theil aus sensiblen oder sensorischen Fasern

luiammengesetzt sind (sensible Trigeminus-Wurzel,

'üossopharyngeus, Vagus, N. opticus). Diese Nerven

i nd bei Neugeborenen unentwickelt, man findet in den

^meinen Bündeln in wechselnder Anzahl Fasern, die

durch Osmium nicht schwarz gefärbt werden, sondern

dl gniuliche oder graugelbliche Coutourcii erscheinen,

•d*T auch, in toto grünlich gefärbt, als freie Axency-

a&der iraponireu. Die vorhandenen schwarzen Mark-

scheiden sind häufig zarter und schmaler, auch weniger

.ntensiv dunkel gefärbt, wie die der ausgebildeten

Nervenfasern. Kine gesonderte Stellung unter den sen-

v.rischen Nerven nimmt der N. acusticus ein. Der-

selbe erscheint iu den zur Untersuchung gelangten

lallen als ein mit Markseheiden vollkommen ver-

^•hener Nenr.

Die Entwickelungsgeschichte lehrt, dass die Faseru

der lateralen Wurzel (Nervus cochlearis) später mark-

haltig werden, als die der medialen Wurzel (Nervus

w.ibularis). Es ist beim Ncugeboreneu nicht gelungen,

durch die angewendeten Färbungsmethoden zwei durch

den (irad der Markentwickelung sich unterscheidende

Tlitile des X. acusticus aufzufinden, da alle Fasern durch

"sraium deutlich sich schwärzende Markscheiden auf-

weisen. Es lassen sich demnach, wenn man den Acu-

sticus ausnimmt, nach der Geburt die sensible Fasern

führenden Gehirnnerven von den rein motorischen durch

den Grad der Markscheidenentwickelung unterscheiden.

Diese im Allgemeinen bestehenden gesetzmässigen Unter-

schiede erleiden im Einzelfall mitunter eine gewisse

Einschränkung dadurch, dass bei manchen Individuen

die Markentwickelung in den peripherischen sensiblen

Bahnen schneller vor sich zu geben scheint, als es in

der überwiegenden Mehrzahl der Beobachtungen der

Fall ist. Es liegt auf der Hand, dass die auf Ent-

wickelungsvorgängcn beruhenden Differenzen in der Aus-

bildung der einzelneu Gehirnnerven bei verschiedenen

Individuen nicht immer gleich grosse sein »erden, selbst

wenn man von den Unterschieden, welche durch die

oft nicht zu vermeidenden Fehler in der Altersbestim-

mung bedingt sind, absieht. Immerhin littt sich in

der (iruppc von Gehirnnerven, welche wir als unent-

wickelt bei der Geburt bezeichneten, eine gewisse Ab-

stufung iu verschiedene Stadien der Markreife erkennen.

Am weitesten zurück in der Markentwickeluug sind die

distalen Theile des N. opticus, dessen Bündel, in ihrem

intraorbitalcn Verlauf untersucht, völlig marklos er-

scheinen. Weiter vorgeschritten siud die Markscheiden

in der hinteren Trigeminus-Wurzel, dem N. glossopha-

ryngeus und N. vagus, von denen die Bündel des letz-

teren etwas weiter entwickelt sind, als die des Nervus

glossopharyngeus. Ohne Zweifel ist bei diesen beiden

gemischten Nerven, in dem Vorkommen von zahlreicheren

motorischen Fasern im N. vagus der Grund dafür zu

suchen, dass er markreifer erscheint als der N. glosso-

pharyngeus, welcher von völlig sicher gestellten moto-

rischen Fasern nur die für den M. stylopharyngeus be-

stimmten enthalten soll. Diese Befunde an den peri-

pheren Gehirnnerven stehen im Gegensatz zu den Re-

sultaten der Untersuchungen Flcchsig's über die

Markscheidenentwickelung in den Sinnescentreu selbst.

Was den N. opticus anlangt, so bleibt die That-

sache. dass in einer gewissen Periode der Entwicke-

iung des N. opticus zwei Faserarten in demselben vor-

kommen, die sich sehr wesentlich durch die Caliber-

verbältnissc sowie durch die Zeit ihrer Markscheiden-

bildung unterscheiden, bestehen und es ist an die Mog-

ligkcit zu denken, dass in den früh markhaltigen,

starken Fasern Pupillarfasern vorliegen. Die Ent-

scheidung der Frage ist weiteren Forschungen in dieser

Richtung vorbehalten.

Ein weitgehender Unterschied findet sich bei der

Betrachtung der Weiterentwickelung der Gehirn- und

spinalen Nerven. Letztere erreichen das Stadium der

Markreife ganz laugsam und allmälig; es stehen im

zweiten und dritten Lebensjahr diese Nerven dem aus-

gebildeten Zustande des erwachsenen Nerven sehr nahe,

haben ihn aber noch nicht in allen Fällen erreicht.

Die Gebirnuerven hingegen haben in den untersuchten

Fällen ihre Entwickeiung fast ganz in der !*. bis

10. Woche nach der Geburt abgeschlossen, sind deu

spinalen Nerven dieser Zeit weit voraus.

Was die Gehirnnerven betriflt, so übst sieh an-

geben, dass sie hinsichtlich ihrer Markscheidenentwicke-

lung bei der Geburt in zwei getrennte Gruppen zer-

fallen. Die motorischen Hirnnerven sind markhaltig,

die sensiblen, sensorischen und gemischten Nerven haben

die Markreife nicht erreicht, mit Ausnahme des Acusti-

cus. Am weitesten zurück in der Kntwickelung ist der

Opticus in seiueu distalen Theilcn; die gemischten
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Nerven sind etwas weiter entwickelt, wie die rein sen-

siblen Nerven. In der dritten Woche hat die Mark-

scheideubildung in den unentwickelten Nerven deutlich

zugenommen. Als Zeitpunkt der Markreife kann die

».— 10. postembryonale Woche bezeichnet werden. In-

dividuelle Verschiedenheiten kommen bei diesen Ent-

wickelungsvorgängen vor. Der angenommene fördernde

Einflu«s des extrauterinen Lebens auf die Markschcidcn-

hildung lässt sich bei Frühgeburten bestätigen. Die

Umhüllung der Axeneylinder mit Mark ist beim N. op-

ticus sicher, bei den anderen Gehirnnerven sehr wahr-

scheinlich, eine vom Centralorgan nach der Peripherie

fortschreitende. Im N. opticus werden die dem Centrum

des Nervenquerschnitts am nächsten gelegenen Bündel

früher markhaltig, wie die an der Peripherie des Nerven

gelegenen Bündel. Abgesehen von dieser Differenz,

linden sich in einem gewissen Entwickelungsstadium im

orbitalen N. opticus zwei Faserarten, welche sich

in sehr prägnanter Weise durch das Calibcr der Fasern

und durch den Grad der Markscheidcnbildung unter-

scheiden. Die Caliberverhältnisse der motorischen und

sensiblen Gehirnnerven bieten Verschiedenheiten dar.

Während die Minima und Maxima der Faserbreite für

beide annähernd dieselben sind, lässt sich für die mo-

torischen Nerven eine mittlere durchschnittliche Faser-

breite constatiren, was bei den sensiblen Nerven nicht

möglich ist. Es findet eine allmälige Zunahme des

Fasercalibers mit zunehmendem Alter statt, so dass das

Maximum der Breite der erwachsenen Nervenfasern etwa

das Doppelte, die durchschnittliche Faserbreite (des

motorischen Nerven) das 4— 5 fache der kindlichen Faser

beträgt. Die Fascrminima bleiben dieselben, kommen
aber anscheinend seltener vor, als in den jugendlichen

Stadien. Der N. opticus nimmt eine Sonderstellung in-

sofern ein, als die sehr feinen Fasern, aus denen er in

unentwickeltem Zustande fast ausschliesslich besteht,

in den späteren Entwickelungsstadien nur wenig breiter

werden, so dass auch der erwachsene Sehnerv die bei

den anderen Gehirnnerven gefundenen Fasermaxima

vermissen lässt. Die Fasern des Sehnerven nehmen

nach der Peripherie zu an Durchmesser ab, ein Ver-

halten, welches auch bei den anderen Gehirnnerven zu

bestehen scheint.

Im Vergleich mit den Befunden am peripheren

spinalen Nervensystem ergiebt sich Folgendes. Die

Markreife tritt in den cerebralen Nerven weit früher

ein (9.— 10. Woche), als im peripheren Nervensystem

(2.— 3. Lebensjahr). Unterschiede in der Markcntwickc-

lung, wie sie zwischen motorischen und sensiblen Ge-

hirnnerven bei der Geburt bestehen, lassen sich in den

gemischten Nerven des peripheren spinalen Nerven-

systems nicht constatiren. Die unentwickelten Fasern

der Gchirnncrven zeigen dieselben charactcristischeu

Kigenthümlichkeitcn wie die peripheren spinalen jugend-

lichen Fasern, namentlich im Verhalten gegen Färbe-

tlüssigkeit, speciell Osmium, Fehlen der concentrischen

Schichtung des Markes, Fehlen der Einschnürungen,

Vorkommen von freien Axencylindern. Die fortschrei-

tende Entwickeluiig rk-r cerebralen Fasern ist, wie die

der spinalen Fasern, in erster Linie an die Ausbildung

der Markscheide geknüpft. Die Kerne des Neurilen

der Gehirnnervenfasern lassen die Eigen thümlicbkeiten

der Kerne der spinalen Fasern, nämlich besondert

Grösse, reichliche protoplasmatische Umgebungen, gross?

Anzahl u. s. w. vermissen. Der varicöse Bau ist an

den Fasern der Gehirnnerven ausgesprochener, als in

denen des peripherischen spinalen Nervensystems.

Gutmann (s. oben Neurol. No. 37) fand den Quer-

schnitt der Ciliarncrven innerhalb des Bulbus

in der Suprachorioidea beim Menschen stark abgeplattet

elliptisch und zählte auf einem solchen von 0,01 bU

0,011 mm Querdurchmesser 314, ausschliesslich doppelt

contourirte Nervenfasern. Es finden sich wenige stär-

kere neben feineren Nervenfasern, auch einzelne mark-

tete. Die Nervenscheide enthält sparsame Pigment-

zellen. Das Zwischengewebe zwischen den Nervenfasern

ist spärlich und feinkörnig, vielleicht ist sie geronnen?

Lymphe. — Im Katzen- und Schweinsauge sind diev

Ciliarnerven ebenfalls stark abgeplattet elliptisch, beim

Hunde und beim Kalbe von mehr ovaler Form ihrer

Querschnitte.

Den N. ischiadicus durchschnitt Korolew (111

bei weissen Ratten und fand nach mehreren Tagen 1

Axeneylinder des peripheren Ncrvenstiickcs aus kurzen,

stäbchenartigen, dicht verfilzten Fäscrchcn oder weh

wie aus kurzen faserähnlichen Krystallen zusammen?

setzt. Im centralen Stück bilden sich nach 15 bis

30 Tagen Schollen oder Globuli. die wirkliche Kerne

enthalten, daher als neugebildete Ganglienzellen

von K. betrachtet und Keimner venzcllen genannt

werden sollen. Sie haben also Kerne uud senden einen

oder zwei Axencylinderfortsätze aus, gehen nachher aber

wieder zu Grunde und werden zu den bekannten ge-

wöhnlichen Kernen des Ncurilcms der Nervenfaser.

Osawa (s. oben S. 19. No. 97) fand Ganglien

zellen in der Nebenniere von Hatteria punctata.

b) Nervenendigungen.

1) Barbicri, N. A., L'innervatiou des arteres et

des capillaires. Comptes rendus de la societe de bio-

logie. T. IV. No. 8. p. 224—225. — 2) Botezat.

E., Die Nervenendigungen an den Tasthaaren von

Säugethieren. Areh. f. microsc. Anat. Bd. L. H. 1.

S. 142— lfi!). Mit 2 Taf. - 3) Capcllini. C. Soi

nervi della cornea dimostrati col metodi Golgi. Archiv

medico. Vol. XXI. F. 3. p. 385—33S. Con in»

tav. — 4) Carnot, P., Sur les nerfs chromatomoteur*

de la grenouille. Comptes rendus de la societe de bi-

ologie. 1896. T. III. No. 30. p. 927—929. p. 10*'

— 1051. — 5; Cipollone, Ricerche sull' anatomia nor-

male e patologica dcllo termiuazioni nervosi nei mus-

coli striati. 8. Torino. — 6) Derselbe, Dasselbe

Istituto anat.patol. di Roma. p. 282. Con 5 tav. Iii-

c 1 fig. — 7) Cohn, L.. Zur Kenntniss der Nerven in

den Proglottiden einiger Taenien. Zoologischer An-

zeiger. Bd. XX No. 521. S. 4—6. — 8) Csikv.

J. von. Die Nervenendigungen in den glatten Musktl-

fasern. Internationale Sfonatsschrift für Anatomie und

Physiologie. Bd. XIV. H. 8—9. S. 171-184. Mit

1 Taf. — 9) Dogicl, A. S., Die Nerven der Lynpt-

gefässe. Arch. f. microscr. Anat. Bd. XLIX. H. i

S. 791 — 7L>7. Mit 1 Taf. — 10) Huss, G., Beitrage

zur Kenntniss der Eimer'schen Organe in der Schnauze

von Säugern. Zeitschrift für Zool. Bd. LXllI. H. 1.

S. 1-22. Mit I Taf. — 1 1) Derselbe. Dass. S. Leipzig-
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— 12) Horslcy. V., Short note of scnse organs in

musclc and on the prcservatiou of musclc spiudles.

Brain. Vol. XX. p. 375-376. With 2 pls. — 12a)

J*iues, P., De rinnervation de la glande thyroide.

Bibliographie anat Ann. V. No. 4. p. 189—193. —
13) Mc Lachlan, R., On a probable sense organ in

the male of Panorpa. Entomological Mouthly Magazine.

Zoologisches Centralblatt. Jahrg. IV. No. 1. S. 20.

— 14) Pensa, A., Ricerche anatomiche sui nervi dclla

•onpiuntiva palpebrale in alcuni mainmiferi. Rendi-

c-nti della societä medico-chirurgica di Pavia. Gazzeta
:utdica lotnbarda. Anno LVI. No. 25. p. 252. — 15)

BobimOB, B.. The nerves of the Peritoneum. New
York Medical record. Vol. LI. No. IG. p. 541 -547.

With 9 figs. — 16) Rouget, Ch., Structure intime

i s fibres terminales des nerfs moteurs des muscles
stries des Amphibiens. Archives de phvsiol. T. IV.

F. 2. p. 245—260. Avec 2 pl. et une (ig. — 17)

Derselbe, Dasselbe. Ibidem, p. 4S9—503. Avec
'i pl. et 2 fig. — 18) Derselbe, Note sur les proeedes
de recherche des plaque* terminales motriecs. Ibidem,

p. 677- 680. Avec 2 fig. — 19) Ruffini, A., Sopra
du« speciali modi d'innervazione degli organi muscolo-
tendinei di Golgi con riguardo speciale alla struttura

del tendinetto dcll' organo museolo-tendineo ed alla

waniera di comportarsi dellc fibre nervöse vasomotorie
ntl perimisio del gatto. Monitore zoologieo italiano.

Anno VIII. No. 5. p. 101—105. — 20) Derselbe,
OWrvations on sensorv nerve-endings in voluntarv
muscles. Brain. Vol. XX. P. 8. p. 366—374. (Be-

richt f. 1896. S. 80. No. 26). - 21) Sihler, G,
The sensory end organs of voluntary muscle. Cleveland
med. Gazette. 1896. Vol. II. p. 595.

Motorische Endplatten. — Rouget (17, 18)

findet in der co ncentrirten Kochsalzlösung das beste

Mi'tel um motorische Endplattcn darzustellen. Beim Frosch

verlaufen ihre blasset) Nervenfasern spiralig; die kork-

neherartigeu Windungen sind meist quer zur Längsaxe

dir Muskelfaser gestellt. Es giebt auch Fasern, Axcn-

fisern, die von einer solcher Spirale umwunden werden.

Nicht nur beim Frosch, auch bei Amniotcn, wie Coluber

rutrix, endigen die feinen Terminalfasern der motorischen

Eudplattcn theilweise mit schlingenförmigen Umbie-

gungen; R. hält also, wie Ballowitz (s. oben

S, 69), heute noch an den Nervencudschlingen fest.

Die photographischen Abbildungen lassen nichts Deut-

liches erkennen; im Uebrigen enthält der Aufsatz aus-

gedehnt« Polemik fast gegen Alle, die sich seit dreissig

'ihren ausser R. mit den motorischen Endplatten be-

schäftigt haben. Hierauf braucht nicht weiter einge-

gangen zu werden, zumal R. die deutsche Sprache nicht

vollkommen zu beherrschen scheint.

Ausser motorischen Endplattcn und vasomotorischen

Nerven, die theils Nervenendnetze oder Endplatten

Maizoui) bilden, theils frei an den Blutcapillaren

rait kleinen Knötchen aufhören sollen, schreibt Ruf-
iini (20) den quergestreiften Muskelfasern bei der

Katze drei Arten von sensiblen Nervenendigungen zu.

Diese sollen sein 1. die Muskclspindeln, obgleich sie

r.»ch R. motorische Endplatten in ihrem Inneren ent-

halten können; 2. die musculotendinösen Organe, die

Andere für verkümmerte motorische Kndplatten ge-

halten haben (Ref.) und 3. kleine, in der Nähe der ge-

nannten Organe gelegene, Vatcr'sche Kürperchen.
->e sind sehr lang und haben nur 4—8 Lamellen, da-

bei einen dicken Innenkolbcn. Ob diese Terminal-

körperchen nach dieser Schilderung als Vater'sche

Körperchen bezeichnet werden können, muss dahin ge-

stellt bleiben.

Anderer Ansicht über dieselben ist Horslcy (12).

Er nennt sie in der Tafelerklärung Tastkörperchen

(Tactile bodies) und schreibt ihnen eine hohe ernährende

Kraft zu (possessing a high nutrition efficiency), weil

sie bis zu einem Jahre nach Durchschncidung des N.

ischiadicus bei der Katze in den Mm. gastroenemius

und soleus nicht verschwunden waren. In normalem

Muskel lagen sie in den intermusculären Septis oder

selbst zwischen den Muskelfasern und hatten einen

elliptischen Querschnitt von 0,1—0,14 mm Dicke, und

etwa 8 Lamellen: einmal war der Inncukolben (core)

an seinem freien Ende dreifach getheilt. Die Muskel-

spindeln boten am 7. Tage nach der Nervendurch-

schneidung bereits Schrumpfung dar; die Muskelfasern

selbst sind zu einem kleinen Theil blasse, die zwischen

den dünneren rothen eingesprengt liegen.

Terminale Körperchen. — Robinson (15)

untersuchte die Nerven des Peritonaeum mit Rück-

sicht auf die practische Wichtigkeit der Effecte von

mechanischen Insulten, die dasselbe bei chirurgischen

Operationen treffen können. Es resultirt eine Art von

Shock, der wohl hauptsächlich auf die zahlreichen Ge-

fässnerven zurückzuführen ist. Die Untersuchungen

wurden mit Goldchlorid und Essigsäure angestellt und

ergaben sehr wechselnde Resultate. Endigung der Ner-

venfasern in Bindegewebszellen, kleinen Gauglicuzelleu,

Endknöpfen in Peritonaealfalten beim Frosch, in den

bekannten Vater'schen Körperchen bei der Katze,

aber auch besondere neue Befunde zeigten sich mit-

unter. Bei der Katze kommen ganz kleine nur wenige

Umhüllungen besitzende Vater'sche Körperchen vor,

die R. den Endkolben vergleicht, und beim Frosch

rundliche, eine oder mehrere protoplasmatische Zellen

enthaltende Körperchen (Bulbs), die eine bindegewe-

bige Umhüllung besitzen, während eine oder zwei mark-

haltige Nervenfasern an das kleine Körperchen heran-

treten, in dasselbe eintreteu und zwischen dessen Zellen

im Innern desselben aufhören. Die Literatur hat R.

sorgfältig durch die letzten 30 Jahre zurückverfolgt.

Sensible Nervenendigungen.— Capellini(3)

wendete die Silberchromatmethode auf die Nerven
der Cornea an, namentlich wurden die Fledermaus

(Plecotus auritus), die Maus und der Seebarsch (La-

brax lupus) untersucht. Bei der erstcren wurden

12 Nervenstämmehen, die einen aussei ordentlich schönen

Grundplexus über die ganze Fläche der Cornea bilden,

gezählt. Bei der Maus gehen von den Knotenpunkten

isolirter Nervenfasern ganze Bündel von feinen Nerven-

fibrillcu (fibre del vortice) aus, die in das Epithel ein-

treten. Beim Barsch ergab sich, dass die Knotenpunkte

des Grundplexus ausschliesslich aus gekreuzten Nerven-

fasern bestehen und nicht etwa Ganglienzellen ent-

halten.

Botezat (2) untersuchte die Tasthaare des

Hundes, der Katze, des Schweines, des Kaninchens,

des Hasen, R«hes, Rindes, der Ratte und der Maus.

Die blassen Nervenfasern endigen frei zwischen den
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Zellen der äusseren Wurzelseheide. Vorher geheu sie

iu Tastmenisken über, die. zwischen den Zellen dieser

Wurzelscheide liegen. Die sogenannten Tastzellen von

Meckel und Bonuot sind keineswegs nervöser Natur;

die Function der Tasth^are als solcher ist für die

Katze dureh Carpenter's Experimente am geblen-

deten Thiere dargethan. Im Einzelnen ergab sich Fol-

gendes: Die zum inneren Theilc des Haarbalges ge-

langenden Nervenfasern ordnen sieh hier in zwei Lagen

an, einer tieferen und einer oberflächlicheren. Erstere

bildet durch vielfarhe Anastomosen ein complicirtes

Netzwerk varicöser verschlungener Fäden, das den tiefer

gelegenen Theil der äusseren Wurzclscheide und deren

untere Anschwellung umgiebt. Die oberflächlicheren

Nervenfasern verlaufen über den tieferen der Länge

nach gegen die Oberfläche und umgeben die Einschnü-

rung zwischeu deu beiden Scheidenanschwelluugeu, so-

wie die obere Scheidenanscbwellung. Feine Axency-

linder, welche von den Nervenfasern beider Lagen ent-

springen, dringen in die Glashaut ein und bilden

innerhalb derselben zwischen den äussersten Zellen der

äusseren Wurzelscheide oder den sogenannten Tastzellen

eigentümliche Verbreiterungen in Form von schwach

ausgehöhlten, verdickten F'lättchen, den Tastmenisken,

welche den Zellen dicht anliegen und unter einander

durch sehr feine, mit Methylenblau sich tiugireude

Fasern verbunden sind. Diese Tastmenisken sind

auch nicht die Nervenendigungen. Gegen das Haar

hin laufen sie in eine oder mehrere Spitzen aus. Von

letzteren sowie von anderen Partien des Tastmeniscus

gehen nach innen feinste gekrümmte Fäden, Tcrmiual-

fasern, ab, die zwischen den Zellen frei endigen. Dies

sind die eigentlich letzten Endigungeu der sensiblen

Tasthaarnerven innerhalb der Glasmembran. Der bei

manchen Thieren vorkommende, den Haarbalghals um-

gebende Nerveuring besteht aus Epidermis- und

Follikelnerven, welche sich in ein complicirtes Netzwerk

von Axeucyliudern auflösen, dessen Ausläufer innerhalb

der Glashaut frei endigen. Demgemäss besteht der

Termiualapparat der Tasthaarnerven aus einem hypo-

leranalcn Netz feiner Axeucyliuder, dessen Knoten-

punkte, die Tastmenisken, in die äussere Wurzelscheide

hineinragen und frei endigende Termin alfasern nach

innen entsenden. Dieses Netzwerk steht mittelst

feiner Fasern mit den epilemmal, d. h. ausserhalb der

Glashaut verlaufenden sensiblen Nerven iu directem

Zusammenhange. Demnach ist die äussere Wurzel-

scheide der Tasthaare bedeutend n ervenreicher, als bis-

her angenommen wurde und der sensible Terminal-

apparat dieser Haare breitet sich innerhalb der ge-

sammten Glasmembran aus.

Gefässnerveu. — Dogicl (9) wählte die Gallen-

blase von Hunden und Katzen aus, um an deren

Lymphgefässen Nervenfasern nachzuweisen; letz-

tere wurden mit Methylenblau gefärbt. Es sind weit-

maschige Netze von blassen Fasern oder kleinen

Stämmchen um die Lymphgefässe der Muscularis, eng-

maschigere um diejenigen der äusseren Biudegewebs-

schicht der Gallenblase. D. hält diese Nerven für

motorische, während Timofeejew (Bericht für 1896

S. 80. No. 33) sie au deu Lympbgefässeii im Fuui-

culus spermaticus des Kaninchens für secretorisebe

Fasern erklärt hatte.

IX. Drüsen.

1) Balbiani, E. G., Contribution a l'etude fo
seeretions epitheliales dans Tappareil femelle des

arachnides. Arch. d'anat. microscopique. T. I. F. 1.

p. 5— 08. Avcc 2 pl. — 2) Bensley, R. K, The

histology and physiology of the gastric glands. Pro-

ceedings of the Cauadiau IustiL 1890. Novbr. p. 11

bis 16. — 8) Bisogni, C, Sur la correspondance aoj-

tomique du groupe glanduläre sous linguale avcc les

plaque* jugulaires dans les serpents non venimeui.

Anat. Anzeiger. Bd. XIII. No. 18. S. 495-49».

Avec 3 fig. — 4) Derselbe, Persistenza di una nuvii

glandula nel generc Vipera. Ebendas. Bd. XIV

No. 18. S. 490-494. Con 3 fig. - 5) Bolsius.lL,

La glande impaire de rHaemeutaria officiualis. Li

Cellule. T. XII. F. 1. p. 101-112. Avec une pl.

— 6) Bordas, L., Description auatomique et etudt

histologitjue des glaudes a venin des iusectes Byrne-

nopteres. These. 8. Paris, p. 1—8. Avec 2 pl -

7) Derselbe, Les glandes salivaires des I'seudi-

Nevroptires et des Orthopteres. Archives de zoolugie

experimentale et generale. No. II. — 8) Busf|iiet.

P., O llules sreretantes et glandes unicellulaires. Biblio-

graphie anatomique. Annee V. No. 4. p. 194 -2ui.

Avec 24 fig. — 9) Daucn, J., Ueber eine rudimentär

Drüse beim weiblichen Triton. (Molge.) Schwalbe'*

morphologische Arbeiten. Bd. VII. H. 2. S. 366-3?:'.

Mit 13 Fig. — 10) Garnier, C. et P. Bouin, Sur

la preseuce de granulations graisseuses dans les cellule-

glandulaires sereuses. Compt. reud. de la soc. de bi<>-

logie. T. IV. No. 24. p. 604-656. — 11) Gilsoo,

G., The musculo-glandular cells in Annelids. Nature.

Vol. LVI. No. 1456. p. 555. — 12) Gley, E., Pre

sence de l'iode dans les glandes parathyroides. Compt.

rend. t.CXXV. No. 5. p. 312—315.
—

" 13) Günther,
G. , Ueber ein Cristalloid der menschlichen SchilddrQ-.

8. Wien. Mit Fig. — 14) Haagen, A., Beiträge zur

Kcnntniss der Entstehung und Bedeutung der paranu-

clcären Gebilde in den Pancreaszcllen. 8. Zürich.

Mit 1 Taf. — 15) Henry, A., Phenoraeues secretoires

daus l'epididvmc des reptiles. Bibliographie anatomip'..

Annee V. No. 4. p. 184-188. Avcc 3 fig. - IS)

Henseval, M., Les glandes buccales des larves dt

Trichopteres. La Cellule. T. XU. F. 1. p. 7—13.

Avec une pl. — 17) Derselbe, Les glandes ä essen«s

du Cossus ligniperda. Ibid. F. 1. p. 19—27. Ave:

une pl. — 18) Holm, .1. F., Ueber den feineren Bau

der Leber bei den niederen Wirbelthieren. Zool. Jahrb

Bd. X. H. 2. S. 277—286. Mit 2 Taf. — 19) Der-

selbe, Some notes on the histology of the poison

glands of Heloderma suspectum. Anat. Anzeiger.

Bd. XIII. No. 3. S. 80—85. With 4 ligs. - 20

Kolossow, A., Ueber die Beziehung der Epitbelxellcn

unter einander innerhalb der Drüsen. Verhandl. des

internationalen medicinischen Congrcsses in Moskau an

19.— 26. August. Anat. Anzeiger. Bd. XIV. No.

S. 228. (Intercellularbrückcn.) — 21) Korscheit,

E., Ueber den Bau der Kerne in den Spinndrüscn dir

Raupen. Archiv f. microsc. Anat. Bd. XLIX. H- *

S. 798-803. — 22) Krause, Rudolf, Beiträge zur

Histologie der Speicheldrüsen. Die Bedeutung der

Gianuuzzi'schen Halbmonde. Ebendas. Bd. XLIA'-

H. 4. S. 707—769. Mit 2 Taf. — 23) Müller,

Drüsenstudien. I. Die serösen Speicheldrüsen. Archiv

f. Anat. Anat. Abth. 1896. S. 305-323. (Bericht

f. 1896. S. 82.) — 24) Nadler, J., Zur Histologie

der menschlichen Lippendrüsen. 8. Zürich. Mit 2 Taf.

— 25) Derselbe, Dasselbe. Archiv f. microsc. Auat

Bd. 1. H.3. S. 419—437. Mit 1 Taf. - 26) Nasso-
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mow, N., Ueber Spengefs Bemerkungen etc. in No. 536
des Zoologischen Anzeigers. Zoologischer Anzeiger.

Iii XX. No. 543. S. 41*2-415. — 27) Nicolas,
A., Becherches sur les v&icules ä epithelium cilie

a.iueiees aux derives brauchiaux avec quelques re-

marques sur les glandulcs parathyroidcs. Bibliographie

inatomique. Annee IV. No. 4. p. 171— 181. — 28)
Derselbe, Nouvelles recherches sur les glandules

parathvroides. Ibid. Anuee V. No. 5. p. 241—250.
Avec 6 tig. — 29) Otto, M., Beiträge zur vergleichen-

den Anatomie der Glandula thyreoidea und Thymus
der Säugethiere, nebst Bemerkungen über die Kehl-

tidu vou Lemur varius und Troglodytes niger. Frei-

burg i. B. 8. Mit 8 Fig. — 30) l'ugnat, C. A., Note

>ur la strueture histologique du paucreas des oiseaux.

CMtOt rend. de la soc. de biologic. 1896. T. DL
So. 32. p. 1017. — 31) Derselbe, Kecherches sur

l'iustologie du pancreas des Oiseaux. Journ. de l'anat.

Xo. 3. p. 2G7— 282. Avec 1 flg. — 32) Shipley,
E., Note on the exeretory cells of the Ascaridac. Zoolo-

gisch« Anzeiger. Bd. XX. No. 541. S. 342. — 33)
Stabra, A. F. de, Sur les corps rouges des Teli'ostecns.

Bullet, du museum d'histoire naturelle. No. VI. —
$4) Spengel, J. W., Noch ein Wort über die Excre-

ti.'tisxellen der Ascariden. Zool. Anzeiger. Bd. XX.
No. 544. S. 427—430. — 35) St Öhr, F., Leber die

Rückbildung von Darmdrüseu im Processus vermiformis

d*s Menschen. Verhandl. d. anat. Gesellsch. auf der

11. Versamml. in Gent. Anat. Anzeiger. Bd. XIII.

S, 54— 5G. (Discussion: Schaffer, v. Koelliker,
Stühr.) — 36) Szabo, J., Üie Milchdrüse im Ruhe-
zustände und in Function. Fester mediciniseb-chirur-

^ische Fresse. 1896. Jahrg. XXXII. No. 39. S. 923.
— 37) Tempel, M., Die Drüsen in der Zwiseheu-
klauenhaut der Faarzeher. Archiv f. Thierheilkunde.

Bd. XXIII. H. 1. S. 1—48. Mit 2 Taf. — 38)
Thiele, Beiträge zur Kenntnis» der Molluskeu. III. Ueber
Hautdrüsen und ihre Derivate. Zeitschr. f. wissensch.

Zoologie. Bd. LAU. U.4. Mit 2 Taf. - 39) Willem.
\. et H. Salbe, Le tube ventral et les glandes cepha-
li|u<s des Smintburus. Annal. de la soc. eutomolo-
giqoe Belgique. T. ALL V. p. 130—132.

Kolossow (20) besprach die Beziehungen der

Kpithelialzel len in Drüsen untereinander und

zu den benachbarten Gewebselementen, z. B. glatten

Muskelfasern. An vielen Orten sind intercelluläre Zell-

brücken vorbanden.

Nadler (25) macht auf eine vergessene Beob-

achtung Heidenhain 's (1880) aufmerksam, wonach

derselbe in den Lippcudrüscn des Menschen echte,

aus Raodzellen bestehende Halbmonde constatirt hat.

Seine Theorie, wonach sie Ersatzzcllen für die bei der

Secrction in den Schleimdrüsen zu Grunde gehenden

Epithelzellen der Acini sein sollten, wurde verlassen,
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seit Bizzozero und Vassale (1885) nachwiesen, dass

darin keine Mitosen vorkommen. Dieser Ersatztheorie

folgte die von N. sogenannte Phasentheorie, wonach es

sich um Erscheinungen im Lebenslauf einer secerniren-

den Zelle handelt, die wie ein Halbmond aussieht,

wenn sie nach Ausscheiden des secernirten Schleim-

tropfens zusammengefallen ist. Langlcy (1881) er-

klärte die Halbmonde für seröse Zellen, die neben den

Sehleimzellen in den Acini vorhanden sind; diese

Theorie kann man die Zweisecrettheorie der Halbmonde

nennen.

.Jedenfalls gehören die Lippendrüsen in dieselbe

Categoric wie die Gl. submaxillaris, und es waren die

Speicheldrüsen folgendermaassen cinzutheilen:

1. Schleimdrüsen, enthalten nur .Schleimzellen und

keine Halbmonde: Gl. linguales des Menschen und

Kaninchens.

2. Seröse Drüsen wie die Gl. parotis.

3. Gemischte Drüsen mit Schlcimzcllen und Halb-

monden: Gl. submaxillaris, subungualis, labiales und

sämmtlichc Drüsen mit Halbmonden.

Es sind aber auch noch andere Möglichkeiten vor-

handen und bei den Widersprüchen dir Beobachter

bleibt die Bedeutuug der Halbmonde durch weitere

Untersuchungen aufzuklären.

Die Bedeutung der Halbmonde in den Acini von

Speicheldrüsen wurde von Rudolf Krause (22)

erörtert. Die alte Theorie, wonach es sich um Ersatz-

bildung von Speichelzellen handelt, ist seit der Ent-

deckung der Uaryomitosc nicht mehr haltbar. Die all-

gemein verbreitete Ansicht von Stöhr (1880), die Ent-

wickclungsphasen der secernirenden Zellen annimmt,

ist auch unhaltbar, weil Stöhr's Schnitte von 0,005

bis 0,01 mm Dicke kein sicheres Urtheil gestatteten

und weil die in den Halbmonden enthaltene feinkörnige

Masse ebensowohl ein Secret. als ein paraplasmatischer

Stoff sein kann. Es sind vielmehr die Zellen als secer-

nirende anzusehen, nur sondern sie nicht wie die

anderen Zellen Mucin ab, auch nicht Wasser oder

Salze oder ein saceharilicircndes Ferment, welches

Stärke in Zucker verwandelt, sondern Eiweiss. Eiweiss

kommt im Secret der Gl. submaxillaris beim Hunde,

Pferde, Schafe und bei der Katze vor. — Die Secretions-

röhrehen verlaufen in den Zellen, nicht etwa nur iuter-

cellulär. Untersucht wurden: Hund, Katze, Herpestcs

(Vivcrride), Bär, Schwein, Schaf, Gazelle, Affe und

Mensch.
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I. Lehrbücher, Technik, Allgemeines.

D Fol, H., Lehrbuch der vergleichenden micro-

scopischen Anatomie mit Einschluss der vergleichenden

Histologie und Histogcnic. Leipzig. 8. — 2) Haacke,
W., (irundriss der Entwickelungsniechanik. 8. Leipzig.

398 Ss. Mit 143 Texttig. — 3) Ilaeckel, E.. Natür-

liche Schöpfungsgeschichte. Gemeinvcrstandl. wissen-

schaftl. Vorträge über die Entwicklungslehre. 9. um-
gearb. Aufl. 8. Berlin. 181)8. 831 Ss. 30 Taf. Portr.

d. Verf. u. zahlr. Abb. i. Text. — 4) Ucrtwig, 0.,

Zeit- und Streitfragen der Biologie. IL 2. Mechanik

u. Biologie. 211 Ss. 4 Fig. — 5) Keibel, F.. Normen-
tafcln zur Entwicklungsgeschichte der Wirbelthiere.

I. Normcntafcl zur Entwicklungsgeschichte des Schwei-

nes, gr. 4. Jena. 114 Ss. 3 Taf. — 6) Mayer. F.,

Allgemeine Biologie und Entwickeluugslehre. Zool.

Jahresber. Neapel, f. 1896. 15 Ss. — 7) Minot,
C. S., Human Embryology. 8. London. 840 pp. —
8) Pcarson, Z., The chauges of dcath and other

studies in evolution. 8. London. 2 Vol. 388 and 460 pp.— 9) Schul tze, 0., Grundriss der Entwickelungsge-

schichte des Menschen und der Säugcthiere. Leipzig.

8. 2. Hälfte. S. 177-468. Mit Abb. i. T. — 10)

Wolff, C. Fr., Theoria generationis (1759). Uebersetzt

und herausgegeben von F. Samassa. Ostwald's Klas-

siker der exaeten Wissenschaften. 9« u. 98 Ss. 1 Taf.

1896. Leipzig.

II. Generationslehre.

A. Allgemeines.

1) Ackermann, K., Thierbastarde. Zusammen-
stellung der bisherigen Beobachtungen über Bastar-

dirung im Thierreiche nebst Literaturnachweisen. I. Th.

Die wirbellosen Thiere. 1898. Kassel. 8. 22 Ss. — 2)

Bcard, J., The rhvthm of reproduetion in mammalia.
Anat. Anzeig. Bd.XIV. No. 4. S. 97—102. — 3)

Derselbe, The birth-period of Trichosurus vulpecula.

Zoolog. Jahrb. Abth. f. Anat. u. Ontog. Bd. XL S. 77

bis 96. With 1 pl. — 4) Derselbe, The span of

gestation and the cause of birth. A study of the cri-

bieal period and its effects in Mammalia. 8. Jena.

132 pp. — 5) Beek. C. A case of hermaphrodism.
Med. -Ree. Xcw-York. Vol. L. No. 19. 1896. p. 694.
— 6) Ben da, C. Hermaphroditisnius und Missbildung

mit Vermischung des Geschlecht scharacters. Ergebn.

d. allg. Pathol. und patholog. Anatomie. Jahrg. IL

Bd. 1 S. 627—641. — 7) Bossi. M. L., A proposito

dei rapporti fra ovulazione e mestruationc. Corner,

sanit. Anno VIII. No. 1. — 8) Cligny, A., Un cas

de gemellite chez la couleure. Compt. rend. de la soc.

de biol. Paris. T. IV. No. 24. p. 630-632. - )

G r s s i . B. e S. C a 1 a n d r u c c i o , Riproduzione c roeü-

morfosidelleanguille. Giornale ital. di Pesca e Agriculturj.

No. 7 e 8. Roma. Gon 8 tigure. — 10) Dieselben.
Fortpflanzung und Metamorphose des Aales. Albjeu-

Fiseherei-Zcitg. Jahrg. XXII. No. 21. S. 4O2-40S
No. 22. S. 423-428. - II) Dieselben, l'lter.r,

ricerche sulle metamorfosi dei murenoidi. Nota pre-

liminare. Atti doli' Accad. dei Lincei. Anno 294. Raul.

Vol. VI. f. 2. p. 48. — 12) Diese Ibcu, Descruioßr

d'un Leptocephalus brevirestris in via di transformarsi

in Anguilla vulgaris. Atti della R. Accad. dei Lincc:

Cl. di Iis. nat. c nat. Rend. Vol. VI. F. 7. p. W
bis 240. — 13) Hanau, A., Versuche über den Ein-

fluss der Geschlechtsdrüsen auf die secundären Sextnl-

charactere. Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. LXV. H. 9 10.

S. 516—517. — 14) Haecker, V., Die Keimbahn roc

Cvclops. Neue Beiträge zur GeschlcchtszcllensonderuDg

Arch. f. micr. Anat. Bd. XLIX. S. 35—91. Mit 2 Taf

- 15) Derselbe, Uebcr eine neue Form der G*
schlcchtszellensonderung. Ber. der Naturf. GeselUch

Freiburg. Bd. X. IL 1. S. 15—19. — 16) Derselbe.

L'eber weitere Ucbcreinstimmungen zwischen den Fort

pflanzungsvorgängen der Thiere und Pflanzen. Die

Keim-Mutterzellen. Biol. Centralbl. Bd. XVII. No. 1?.

S. 689-705. Xo. 20. S. 721—745. Mit 35 Teitfi«.

— 17) Heape, W., The menstruation of MaeariL-

rhesus. Proceed. of the Roy. Soc. of London. Vol. LX.

No. 3G1. p. 202—205. — LS) Derselbe, Further no!e

on the transplantation and growth of mainmaüan ova

within a uterine fosterraother. Ibidem. Vol. LXH.

p. 178-183. — 19) Derselbe, The menstruation and

Ovulation of Macacus rhesus, with observations on tbf

changes undergone by the discharged follicle. P. H-

Philos. Transact. Rov. Soc. of London. Ser. B. Td
CLXXXVIII. p. 135-166. With 2 Pls. — 20) Kohl-

wey, H., Arten- und Rassenbildung. Eine Einfübrutii

in das (iebiet der Thierzucht. Mit Vorwort von Eimer.

8. Leipzig. 72 Ss. — 21) Krokiewicz, A., Ein Fall

von Hermaphroditismus spurius complctus feminine.

Archiv f. patholog. Anat. Bd. GXLVI. H. 3. lfW

S. 525-530. Mit 1 Taf. — 22) Krzymowski. R.

Das Wesen der Urzeugung. Die Natur. Jahrg. XLVI.

No. 19 u. 20. p. 221 -232. — 28) Laurent, E., Die

Zwitterbildungen, Gvnackomastie, Feminismus. Ucrma-

phroditismus. Bibl. Soc. wiss. Bd. VI. 1896. 8. 253 &
17 Taf. — 24) Lanov, P., Das Geschlecht. Eine bio-

logische Skizze. Die Natur. Jahrg. XLVI. No. 19.

S. 223—224. — 25) Liersch, Pscudohermapbroditiv

mus bei zwei Schwestern. Acrztl. Sachverst-Zeitc

Jahrg. IL No. 24. S. 519-521. - 26} Menke. W,

LVbcr Hermaphroditismus. Deutsche med. Wocnschr.

Jahrg. XXIII. Ver. Beil. No. 5. S. 28. - 27) Nus>-
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bäum. M., Ueber Versuche, das Geschlecht an einem
Räderthiere, Hydatina seuta, willkürlich zu bestimmen.
,
3itx.-Ber. der niederrh. Ges. für Natur- und Heilkunde.

Bonn. 1896. Med. Sect. 2. Hälfte, S. 40 -41. — 28)

Derselbe, Die Entstehung des Geschlechtes bei Hyda-
tina seuta. Arch. f. microsc. Anat. Bd. XL1X. S. 227
bis 308. — 29) Ortmann, A. E., Ueber Keintvariation.

Bio). Centralbl. Bd. XV111. No. 4. 1898. S. 139— 157.

— 30) Pozzo, S., Pretendue femme ayant de chaque
r-tt un testicule, un epididyme (ou trompe'r) cystique et

une corne utcrine rudimentaire ä gauche formant hemie
«Uns le canal inguinal, eure radicale. Bull, de l'Acad.

dB medic. Annee XXXVI. No. 20. 1896. p. 137. —
31) Rullinat, R. et E. Trouessart, Sur la repro-

duetion des chauves-souris (Ein). Mem. de la Soc. de

Zool. Erauce. T. X. No. 2. p. 129—138. — 32) Koa-
lier, A., Ueber ungewöhnliches gegenseitiges Verhält-

i::ss der Eihäute von Zwillingsckrn. Monatssohr. für

(ifburtsh. u. Gynäc. Bd. V. H. 6. S. 609— 616. Mit

i Abbild. — 33) Sangalli, G., Sviluppo arrestato e

piriialmente degeuerato dei testicoli d'uu giovanc.

<Vm. med. lomb. Anno LV1. No. 5. p. 41—43. —
34: Scbnemacher, Merkwürdige Zwitterbildung bei

rinem Pferde. Dtseh. thierärztl. Woeh.schr. Jahrg. IV.

No. 44. S. 361-362. Mit 2 Abb. - 35) Suchet«*,
A . Problemes bvbridologiques. Journ. de l'anat. et de
la pbys. Annee XXXIII. p. 326-355.

Lange Zeit hindurch wusste man nichts Bestimmtes

über die Fortpflanzung unseres gewöhnlichen
Aales, so dass sich an dieses Capitcl bekanntlich eine

grosse Reihe von Fabeln knüpfen. Der Nachweis ge-

tn-iintcr Geschlechter sowie reifer Geschlechtsproducte

bfi im Meere gefangenen Aalen wurde schon früher er-

bracht, auch die Vermuthung ausgesprochen, dass die

Befruchtung der Eiablage im offenen Meere und wahr-

vheinlich in grosser Tiefe vor sich gehe.

Grossi uud Calandruccio (9 u. 10) jedoch ist

r< erst gelungen, tiefer in das Geschlechtsleben des

Aales einzudringen. Die Aale sind getrennten Ge-

flechts. Sie wandern aus dem Süsswasser in den

Monaten October bis Januar ins Meer, um sich zum
Fortpflanzungsgewerbe vorzubereiten. Dieses geht aus-

schliesslich im Meere vor sich. Die Thiere werden

in einer Tiefe von 500 m geschlechtsreif und legen

iabei Hochzeitskleid an (Silberfarbc, dunkle Brust-

Possen, dicke, hervortretende Augen. Alle Aalarten

•ind dieselbe Species (Anguilla vulgaris), die Variationen

sind nur verschiedenartige Färbungen zur Repro-

Die Eiablage findet stets in grosser Tiefe statt;

wurden Eier bisher nie beobachtet; nur ge-

istlich gelangen einige Eier durch besondere Strö-

hn Jngsverbältnisse an die Oberfläche. Aus denselben

»ird bald die Aallarve, welche unter dem Namen
des Leptocephalus brevirostris schon lange be-

kannt ist und für einen besonderen Fisch gehalten

wurde. Sic ist völlig pigmentfrei und 30—70 mm lang.

•
e
ie ist in der Meerenge von Messina von Februar bis

-tptember häufig. Es gelang den Autoreu, aus Lepto-

cepbalen im Aquarium Aale zu züchten (ca.

I Jahr) und damit den directen Nachweis der Identität

l'Hder zu liefern.

Die jungen Aale wandern dann in die Flüsse hinauf

Ende November bis Ende Mär/., vereinzelt auch zu

J'der Jahreszeit).

Ii. Samen. Spermatogenese.

36) Bardeleben, K. von, Die Zwischenzellen des

Säugethierhodens. Anat. Anzeiger. Bd. XIII. S. 529
bis 536. — 37) Derselbe, Dimorphismus der männ-
lichen Geschlechtszellen bei Säugethieren. Ebendas.

S. 564-569. Mit 6 Abbild. — 38) Derselbe, Ueber
die Entstehung der Axcnfäden bei menschlichen und
Säugethier-Spcrmatozoen. Ebendas. Bd. XIV. No. 5.

S. 145— 147. — 39) Derselbe, Eine neue Theorie
der Spermatogenese. Verhandl. der Gesellsch. deutsch.

Naturforscher und Acrzte. 68. Versammlung. Frank-
furt a. M. 2. Th. 2. H. S. 489- 490. - 40) Der-
selbe, Beiträge zur Histologie des Hodens uud zur

Spermatogenese beim Menschen. 7. Beitrag zur Sperma-
tolugie. Archiv f. Anat. u. Phvsiol. Anat. Abtheil.

Suppl. Bd. S. 193—234. Mit 2 Taf. — 41) Bcnda.
C. Neuere Mittheilungen über die Histogencse der

Säugethierspermatozocn. Verhandl. der phvs. Gesellsch.

Berlin. Ebendas. Phys.Abth. S.406—414.— 42) Erl an

-

ger, R. v., Spermatogenetische Fragen. IV. Zusammen-
fassung. Zool. Centralbl. Jahrg. IV. No. 5. S. 153

bis 171. V.Zusammenfass. No.8. S.265— 278. — 43) God-
lewski. E., Wiclokrotno karyokincsa w gruczole oboj-

naezym slimaka nelix pomatia (Ueber mehrfache bipo-

lare Mitose bei der Spermatogenese von Helix pomatia).

Ro/.pr. wvdz. matem. przrod. Akad. Umicjetn. Krakow.
Bd. XXIII. p. 171—208. Mit 2 Taf. — 44) Hcr-
manu, F., Beiträge zur Kenntniss der Spermatogenese.

Arch. f. micr. Anat. Bd. L. H. 2. S. 276-315. Mit

1 Taf. — 45) Leuhossek, M. v., Ueber Spermatogenese

bei Säugethieren. Vorläufige Mittheil. S.-Abdr. 8 Ss.

— 46) Derselbe, Untersuchungen über Spermato-

genese. Archiv f. micr. Anat. Bd. LI. 1898. S. 215
bis 318. Mit 3 Taf. u. 1 Textfig. — 47) Mcvcs, Fr.,

Ueber Structur und Histogencse der Samenfäden von

Salamandra maculosa. Ebendas. Bd. L. H. 1. S. 110

bis 141. Mit 2 Taf. - 48) Derselbe, Dasselbe.

Mittheil, des Vereins der Schlcswig-Holstein'schen Acrzte.

Jahrg. V. No. 5. — 49) La Valette, St. George v.,

Zur Samen- uud Eibildung beim Seidenspinner (Bom-
byx mori). Arch. f. micr. Anat. Bd. L. S. 751—766.

Mit 3 Taf.

Eine grössere Reihe von Arbeiten liegen in diesem

Jahre über Spermatogenese vor, die zum Theil wesent-

liche Berichtigungen und Ergänzungen zu unseren

Kenntnissen über die Entstehung der Samenfädeu

liefern.

Die auffälligsten Resultate enthalten wohl die Ar-

beiten von Bardelcbcn (36—40) (s. auch Jahresber.

für 1896. S. 85). Seine ausführliche Arbeit (40) han-

delt von der menschlichen Spermatogeneso. Als

Untersuchungsobject dienten Hoden von jugendlichen

Hingerichteten.

B. glaubt gefunden zu haben, dass die intersti-

tiellen Zellen des Hodens (Leydig'sche Zwischensub-

stanz) durch die Hodencanälchenwand wandern (!) und

zu den Sertoli'schcn Zellen (Fusszellcn der sogenannten

Spermatoblasten) werden. Es soll sich also um epi-

theliale (icbilde handeln. Den Process der Durchwau-

derung will Bardeleben in allen Stadien beobachtet

haben.

Bei niederen Säugethieren (Monotremen und Beutel-

thieren) sollen nun dieselbe Zellen die Fähigkeit haben,

eine Art rudimentärer Spermatozoen zu bilden

(durch Umwandlung oder durch Zerfall), welche ent-

weder rudimentäre ganze Spermatozoen sind oder nur

Schwänze. Solche Spermatozoen sollen sich auch beim
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Menschen finden und der ganze Vorgang erfolgt au-

geblich ebenfalls wenn auch in sehr rudimentärer

Form auch beim Menschen.

Die Zahl der Chromosomen bei der Spermato-

genese des Menschen soll angeblich 8 sein, welche auf

4 reducirt wird. Die Nebenkörper der Samenzellen

sollen das Material für die erste Spindel (Spindelfaden)

bei der Thcilung des Eies liefern.

Nach B. wird der Schwanzfaden des Spermatozoon

vom Protoplasma der Spcrmatidc gebildet, der Axen-

faden desselben dagegen sowie der Spiralfaden von den

Centrosomen und einem Theil des Nebenkörpers, die

Korper des Mittclstücks und die Spindellädeu von einem

andern The II des Nebenkörpers, die Spirale des Mittel-

stücks von der Kerumembran, der Spitzenknopf aus

den Kernkörperchen, das Kopfchromatin vom Kernchro-

matiu.

Diesen Beobachtungen v. Bardclebcn's stehen

andere Beobachtungen über die Säugethierspermato-

genese gegenüber, die in Bezug auf die Duplizität der

Spermatozoen wesentlich abweichen.

v. Lenhossek (4(1) fand bei der Untersuchung

der Spermatogenese der Ratte dagegen ebenfalls, dass

das Centrosoma der Ausgangspunkt für die Bildung

des contractilen Schwanzfadens ist. Damit soll das

Centrosoma auch im ausgebildeten Samenfaden die Rolle

des kinetischen Ccntralorgans der Zelle spielen, indem

es auch zeitlebens in Verbindung mit dem Schwanz-

faden bleibt. Das Centrosoma ist nach Lcnhossek
in Zweizahl im ausgebildeten Samenfaden der Ratte

vorhauden und zwar im Endkuöpfchen des Mittel-

stücks. Vom End knöpfchen sollen nach L. auch die

Bewegungsreize ausgehen.

Der Samenfaden der Ratte entspricht nach L. einer

ganzen Zelle und besitzt alle Bestandtheile einer sol-

chen. Die Spitzen- oder Kopfkappe des Säugethier-

spermatozoons ist nach L. nicht das Ccntrosoma, wie

Niessing (siehe Jahresber. für 1896) angegeben hatte,

sondern die Sphäre. L. bezeichnet es als Acro-
plasma.

Auch ßenda (41), dem wir mehrere sehr sorg-

fältige Arbeiten über Spermatogenese der Säugethierc

aus früheren .lahrcu verdanken, ergreift in diesem Jahre

das Wort zu den schwebenden Kragen. Im mannig-

fachen Gegensatz zu Lenhossek und in theilweiter

l'ebereinstimmung mit Nicssing (siehe .lahresb. für

1896) hält B. auch heute noch die Abstammung des

Axcnfadens der Spermatozoon aus dem Kern für min-

destens sehr wahrscheinlich. Jedenfalls soll der

Axcn faden nicht unabhängig vom Kern ent-

stehen, wie die Anderen behaupten. Der Spiral faden

soll aus Körnchenreihen in den Fusszellen (Spermato-

Masten, [Sertoli'schcn Zellen) hervorgehen. In Ueber-

einstimmung mit Lenhossek neigt B. der Ansieht zu,

dass das Archiplasma am Vorderpol. dieCentro-

somen dagegen am Hinterpol des Kopfes liegen.

Die Spirale des Sehwanzfadens hält B. für das con-

tractile Organ desselben.

Mit der Spermatogenese beziehungsweise der Histio-

genese der Samenfäden niederer Wirbclthierc beschäf-

tigen sich Hermann (44 und Meves (47). Bei-ir

bringen Mittheilungen über die Histiogenese derSam<r.

fädeu von Salamandra, Hermann auch BeoW;,

tungen über die Spermatogenese der Selachier.

Beide Autoren weisen übereinstimmend nach, di«

der Axenfaden ganz unabhängig vom Kern entsteh',

wie dies auch Lenhossek für die Ratte behauptet

Nach M. geht er von Ccntrosoma aus, jedoch so, diu

er nicht aus der Substanz des Centrosomas selbst bt-

steht, sondern aus an das Ccntrosoma inserirend^ti

Protoplasma. Nach H. entsteht der Axenfadct,

völlig extranucleär im Protoplasma, er wäcb>;

aus dem chromatoiden Körper der Mittelstücksanlij»

hervor. Er stammt bei Salamandra und Selarhierti

von Centralspindeltheilen her, bei letzteren wird er ia

Gestalt des Eudknöpfchcns in die Mantelsubstanz Im

Mittelstücks eiugchüllt. Bei Selachiern konnte II. nach-

weisen, dass es die Centralspindel der letzten Sprr-

matocyten thcilung ist, aus der der Schwanzfaden licr

vorgeht. Das Centrosoma ist bei Salamandra »n

bei Selachiern (Endknöpfchen) im Mittelstück zu

suchen. Der Spiess des Selacbierspermatozoons gebt

aus der Kernmembran hervor.

Nach M. hat der ausgebildete Samenfaden des Sa-

lamanders, in dessen Bildung alle Theile der Spenn»

tide übergehen, der also eine vollständige, in keioet

Weise reducirte Zelle ist, zwei Ceutralkörper (CcnUv

someu), von deneu der eine grössere die vordere Parti-:

des Mittclstückes einnimmt, der andere zur Hälfte zur

Bildung der kleinen hinteren Partie des Mittelste

verwandt wird, während die andere (ursprünglich ring

förmige) Hälfte an dem Schwanzfaden entlang wandT*.

und an die Grenze zwischeu Haupt- und Endstück d*-

sclbeu zu liegen kommt. Der Flossensaum enWelit

nicht, wie IL früher vermuthete, aus dem ringförmig

Körper.

C. Iii: Eireifung, Kil.ilchitur, lUMruc-litunj:.

50) Andrews, G. A., Some aetivities of polar 1«>-

dics. John Hopkins Univ. Circul. Vol. XVII. No. 13*

p. 14-16. With 5 fig. - 51) Byrnes, E. F.. Tbf

tnaturation and fertilization of the eggs of Limas

Science. N. S. Vol. V. No. 114. p. 391. - bi)

Carnoy, J. B. et H. Lebrun, La cystodierese dt

l'oeuf. La vt'sicule germinative et les globules polaire.

ehez les batraciens. La ccllulc. T. XII. F. 2. p. M
bis 295. Avec5.pl. — 53) Dieselben, La fecon-

dation che/. Fascaris megalocephala. Ibid. T. All!

F. 1. p. 63—195. Avee 2 pl. — 54) Carnoy, J. B..

A propos de fecondation. Response ä von Erlanger t\

ä Flemming. Ibid. T. XIV. F. 1. p. 7-25.

55) Coscntino. G., Sulla questione dcllo svihipp' 8

della maturazione del follicolo di Graaf durante htrr.v

vidanza. Arch. di Ostrctr. e Gince. Anno IV. No. 1

p. 1—12. Cou tavol. — 56) Cunniugham, J- T..

Du the histology of the ovary and the ovarian Of»h

certain marine lishes. (,>uart. "journ. of m. sc. Vol. XL

V. 1. P . 101-104. With 3 pl. - 57) Doflcin. F,

Karvokinese des Spormakerns. Archiv für roierwp-

Anatomie. Bd. L. Heft 2. 8. 189—219. Mit 2 Tal -

58) v. Krlanger. R., De la provenanre du oorpusrult

central feentrosome) dans la fYcondation. Arch t&A
mieroseop. T. I. F. 3. p. 346—465. -- 59) Derselbe

Ri'eherehes sur Forigine, le rölc et la strueture du

eorpuseule central. Cornpl. reud. de la soc. de bvl
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Pari». T. IV. No. 14. p. 372-378. — GO) Derselbe,
Beobachtungen über die Befruchtung uud ersten zwei

Tbeilungcn an den lebenden Kiern kleiner Nematoden.

I Thl. Biolog. Centralbl. Bd. XXVII. N... 9. S. 319
Ml 346. Vit 10 Fig. — 61) Derselbe. Zur Kenntnis*

der Zell- und Kerntbeiluug. II. Ueber die Befruchtung

lind erste Theilung des Secigclcics. Ebcndas. Bd. XVI11.

No. L 1898. S. I—11. Mit Abbildg. im Text. —
<">:»' Fischer-Sigwart. H.. Notizen über die Be-

fruchtung der Eier bei einigen Lurchen. Mittheil, der

Naturf.-Gesellsch. Aarau. Beft 7. S. 17—20. 189G. —
63) (iiard, A , Sur un point de l'histuire des globules

polaires. Comp. reud. de la societe de biologie. Paris.

(10.) T. IV. No. 20. p. 549-551. - G4) Hacker. V.,

I>er heutige Stand der Bcfruehtungslehrc. Jahresber.

iVer. vaterl. Nat. Württemberg. Jahrg. LI II. S. 1—12.
- 65) Heapc, W., The artiticial cisemination of

rairaraals and subsequent possible fertilisation on im-

pregnation of their ova. Proc. rov. soc. of London.
Vol. LXL No. 870. p. 52-68. —' 66) Kingsbury,
B. F., Tbe spermatheca and methods of fertilization in

M-me american newts and Salamanders. Proc. amer.
acad. of arts and scienc. Vol. XVII. 1S9G. p. 261
b;> 304. With 1 pl. - 67) v. Kostanecki, K., Ceber
dk Herkunft der Centrosomen der ersten Furchungs-
spindel bei Mvzostoma glabrura. Anzeiger d. Acad. d.

Wissenscb. Krakau. S. 259—263. — GS) Derselbe,
Dk Befruchtung des Eies von Mvzostoma glabrum.
Archiv für microseopische Anatomie. Bd. LI. 1898.

«. 460- 480. Mit 2 Taf. — 69) Lillie, F. R., On tbe

njriii of the centres of the lirst cleavage spindlc in

L'uio complauata. Science. N. S. Vol. V. No. 114.

p. 389-390. - 70) Mac Farland, F. M., Cclluläre

Studien an Mollusken-Eiern. Aus dem zoolog. Institut

2u Würzburg. Zoolog. Jahrb. Abthlg. für Anat. und
Ontog. der Thiere. Bd. X. S. 227-264. Mit 2 Taf. —
II) Mead, A. I)., The origin of the egg centrosoms.

Jcnrn. of morpb. Vol. XII. No. 2. p. 391-394. With
*fig. Science. N. S. Vol. V. No. 110. p. 282- 285.

No. 114. p. 889. — 72) Moore, .1. E. S.. The facta

f ebromosome reduetion versus tbe postulates of

Weismann. Natur. Science. Vol. X. p. 406—410.
With 10 figs. — 73) Habt, IL, Zur Kenutniss der

Kichtungsspindeln in degenerirenden Säugethiereiern.
; tzungsber. der Kaiserl. Acad. d. Wissensch, zu Wien.
Bd. CVI. Abth. III. S. 1-12. (S. A.) Mit 1 Taf. —
T3i" Derselbe, Die ersten Wachsthumserscheinungcn
i'i d. Eiern v. Siiugethieren. Ebcndas. S. 1— G. (S.A.) —
74) Khumbler, L., Zellleib-, Schalen- und Kcrn Ver-

^imelzungen bei den Rhizopoden und deren wahr-
scheinliche Beziehungen zu phylogenetischen Vorstufen
dar MeUzoenhefruehtung. Biolog. t'entralblatt. 1*98.

Bd. XVIII. No. 1. S. 21—86. Mit 14 Abbildgn. —
"5) Rossi. I'.. Contributo allo studio della oolisi neg)i

intibi urodcli. Parte l. Sui cambiamenti che accadono
;u!lv Qova infecondate di salaniandrina pcrspicillata

con particulare riguardo alle «piestione relative

llk formazionc del pronucleo femminile, al commino
W pronuclci entro l'uovocalla cosidetta segmentizione

rartenogenetiva. Arcb. f. Eutw.-Meeh. Bd. V. Heft 4.

p. 595—614. Mit 1 Tafel und 6 Figuren im Text. —
~
f

> Sabascbnikoff, M., Beiträge zur Kenntnis* der
1 hrornatinreduetion in der Ovogenesc von Ascaris me-
jakrephala bivalens. Bulletin de la societe imperiale
hi naturalistes de Mosou. No. 1. p. 82—112. Avec
I pL— 77) Sobotta, J., Die Reifung und Befruchtung

Kits von Amphioxus lanceolatus. Archiv für mi-
crowop. Anatomie. Bd. L. Heft I. S. 15—71. Mit
' Taf. — 7S) van der Stricht, 0., Les ovocentres
rt les spermocentres de l'ovule de tbysanozoon Hrorehi.

Wrhandlungen der Anatomischen Gesellschaft auf der
H. Versammlung zu Gent. S. 92-99. Mit 1 Abb. -

"9 Wheeler, W. M., The maturation, feeundation
»nd early cleavage of myzostoma glabrum Lcuckart.
Archivs de biologie. T. XV. F. 1. p. 1—77. Avec

3 pl. — 80) Wilson, G. B., Centrosome and midie-

piece in tbe fertilization of the egg. Science. N. S.

Vol. V. No. 114. p. 390—391. - 81) Whitmau,
C. 0., The centrosome problem and a expcrimental test.

Ibid. No. 110. p. 235-23G. — 82) Zoja, R., Stato

attuale degli studi sulla fecondazione. Boll, scientif.

Pavia. Anno XV11I c XIX. p. 4—30.

Eine Reihe von Veröffentlichungen dieses Jahres

über Befruchtung des thierischen Eies sind in-

sofern von Interesse, als sie verschiedene Standpunkte

in der Lehre von der Befruchtung vertreten.

lief. (77) kommt in einer Veröffentlichung über

die Befruchtung des Eies des niedersten Vertebraten,

des Amphioxus lanceolatus, zu wesentlichen ab-

weichenden Resultaten, als ein gleichzeitiger Unter-

sucher desselben Gegenstandes (s. Jahresber. f. 1896).

Aucb beim Amphioxus liegen die Verhältnisse so wie

bei allen Tbicren. Nur das Centrosoma des Spermato-

zoon tritt in Action und liefert allein die Pole der

ersten Furchungsspindel. während das des Eies völlig

unbctheiligt ist

Schon die Richtungsspindeln des Amphioxus

entbehren der Ceutrosomcn: es enthält also das

Ei im befruchtungsfähigen Zustand keine Ccntrosomcn

mehr. Das Centrosoma des Sperraakerns theilt sich vor

der Berührung der Vorkerne. Dieselben verschmelzen

zu einem Furchungskern, der bald die Chromosomen

der ersten Theilung des Eies liefert.

Polysperme Befruchtung erzeugt z. Th. wie bei

Seeigeleicrn mehrpolige erste Furchungsspindeln.

Die Arbeit von Wheeler (79) enthält die aus-

führliche Darstellung der bereits vor mehreren Jahren

vorläufig mitgetheilten Befruchtung der Myzostoma
glabrum, eines auf Schlangensternen schmarotzenden

Polychaeten. Bei diesem hatte W. die eigentümliche

Entdeckung gemacht, dass im genauen Gegensatz zu

dem Verhalten, das Eier anderer Thiere zeigen, die

Centrosomen der ersten Furchungsspindel weiblichen

l'rsprungs sind, also vom Ei geliefert werden, nicht

vom Samenfaden.

Eine soeben erschienene Arbeit von Kostanecki

(67, 68) jedoch, die denselben Gegenstand einer Nach-

untersuchung unterzogen hat, macht die Angaben

Wheeler 's mindestens sehr zweifelhaft. K. findet

Richtungsspindcln mit sehr deutlichen Ccntrosomeu und

sehr ausgeprägter Polstrahlung (mitunter sogar mit

Verdoppelung der Centrosomen). Dieselben nun ge-

hören nach Bildung des zweiten Riehtungskörpers auch

dem neugebildeten Eikern an, gehen aber bald völlig

zu Grunde, liefern also nicht die Pole der ersten

Furchungsspindel. Der l'mstand, dass die Centrosomen

des Spermakerns nach seinem Eindringen ins Ei (es

geschieht das wie gewöhnlich, weun die zweite Kiehtuugs-

spindel noch besteht) eine Zeit lang nicht nachweisbar

sind, so dass das Ei während gewisser Befruchtungs-

phasen anscheinend keine Centrosomen enthält, fällt

nach K. nicht ins Gewicht. Erst wenn beide Vorkerne

sieb bis auf eine geringe Entfernung genähert haben,

tritt zwischen ihnen eine meist dopp.-lt<- Strahlung auf.

Fs ist infolgedessen bei Myzostoma mit voller

Sicherheit garuieht zu erweisen, woher die Ceutrosomcn
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der ersten Furchungsspindel stammen, mit grosser

Wahrscheinlichkeit aber vom Spermakern, da bei

anderen Thieren durchgängig dasselbe Verhalten zu

beobachten ist.

K. bestätigt zugleich eine von Driesch zuerst be-

obachtete scheinbare Drcithcilung des Myzostomaeics,

indem nämlich bei der ersten Theilung der Dotter des

Eies sich durch eine oberflächliche Furche unvollständig

von den beidcu kernhaltigen Blastomercn abtrennt.

Bezüglich der Reductionsfrage bei Myzostoma

giebt Wheeler an, dass die erste eine Acquatious-

theilung mit quantitativer Reduction sei, die zweite

eine Rcductioustheilung (qualitative Chromatinrcduction).

Van der Stricht (78) führt in einer vorläufigen

Veröffentlichung auch in diesem Jahre ein Objcct vor,

bei dessen Befruchtung eine Zeit lang vier Centrosomen

vorhanden sind, zwei männliche und zwei weibliche.

Vau der Stricht will damit also wiederum die Köl-

sche Ccutrenquadrille stützen, ob mit mehr Glück, als

in seiner Amphiomsarbeit, muss angesichts der zahl-

reichen entgegengesetzten Beobachtungen anderer Au-

toren mehr als bezweifelt werden (Thysanozoon Brocchi).

Das alles aber übertreffen mit ihren .Beobachtun-

gen
14

zwei andere belgische Autoren, Carnoy und Le-
brun (53). Dieselben gehen entschieden radical vor

mit ihren Behauptungen und vertreten einen nach

beiden Richtungen hin negativen Standpunkt Es giebt

weder ein Ei- uoch eiu Spermacentrosoma;
überhaupt haben die Zellen im gewöhnlichen Ruhe-

zustand keine Centrosomen. erst wenn sie sie bei der

Theilung brauchen, dann bilden sie sie sich. So sollen

auch an dem Untersuchungsobject der Autoren, dem
vielgeprüften Pferdcspulwurmci, sich Centrosomen

für die Richtungsspindeln bilden, verschwinden, wieder

neue eitstehen etc. Die Behauptungen, dass die

Richtungsspiudcln von Asearis Centrosomen haben, ent-

spricht auch gar nicht einmal dem thatsächlichen Ver-

halten. Nachher hat das Ei und der Eikern keine Cen-

trosomen, denn die der zweiten Richtungsspindel ver-

schwindet. Auch die vom Mittelstück des Spermatozoon

ausgehende Strahlung enthält kein Centrosoma (d. h.

die Autoren sind nicht im Stande gewesen, dasselbe zu

finden, es existirt dennoch — Ref.). So ist das As-

carisei angeblich bis kurz vor Ausbildung der ersten

Furchungsspindel thatsächlich (! Ref.) centrosomlos
(es genügen nur annähernd sorgfältig ausgeführte Beob-

achtungen, um sich vou der Falschheit dieser Behaup-

tungen zu überzeugen — Ref.).

Die Centrosomen der ersten Furchungsspindel von

Asearis sollen nun in den Vorkernen selbst entstehen:

in diesen bleiben sie bis zum Moment der karyokineti-

schen Theilung eingeschlossen (!!). Jeder der Vorkerne

bildet ein Centrosoma. Nach Ablauf der ersten

Furchungsmitose sollen die Centrosomen wieder
spurlos verschwinden, um später wieder bei jeder

neuen Theilung zu entstehen. Auf Grund dieser Be-
funde -

polemisiren die Autoren natürlich gegen die

herrschenden Befruchtungstheorien; ihren Wunsch arri'-re

les theories! toujours des faits! wird jeder gerne unter-

schreiben, aber Thatsachen. nicht mangelhafte Beob-

achtungen und geradezu ungeheuerlich schlechte Abb:!

düngen als Belege der Thatsachen, wie sie die bt'iin

Autoren in ihrer Publtcation geben. Auch in der De-

finition: „La fecondation est un acte trös compU^
et tres intime" wird man das Thatsächliche vergeblich

suchen.

Mit der Frage der Reduction der Chrom,

somen bei Asearis beschäftigt sich Sabaschnikof!

(7f>). Von früheren l'utersuchcrn hatte Brauer b»

hauptet, dass eine zweimalige Längstheilung der Hu

mosomen stattfinden sollte, dass also beide Richtig

theilungen Aequationstheilungen seien und nur eint

Reduction der Chromatinmasse, nicht der Chromosoms

zahl stattfände. Bei anderen Objecten hat man spiVr

fast einstimmig gefunden, dass die eine Richtung

theilung eine Aequations-, die andere eine Reductil

theilung sei (s. Jahresber. f. 1895). S. glaubt nun p-

funden zu haben, dass bei Asearis beide Richtung

theilungen Reductionstheilungen seien und dass too

jeder Vierergruppe 3 Glieder durch die Reductiou

femt würden, d. h. dass eine Reduction auf * :

t . ntrf.i

auf l
/a stattfände (eine Erscheinung, die wohl nid*

recht erklärlich ist - Ref.).

Zwei Autoren beschäftigten sich mit dem Schick*

normal abgelegter, aber unbefruchtet gebliebener E;»r

Rossi (75) findet in l'ebereinstimmung mit frührr^

Beobachtungen (die Ref. für verschiedene Wirbeltbur

eier bestätigen kann), dass an solchen Eiern von SiU-

mandrina pcrspicillata der Eikern (weibliche Vorkerr.

nicht zur Ausbildung gelaugt, vielmehr sollen sich dit

Ueberrestc der Richtungsspindel nach Ausstossung beider

Riehtungskörper allmälig verlieren. Obwohl Bonnft

(Titel u.) bei einem unbefruchteten Ei leiterei der Kat;

das kernlos erschien, ebenfalls 2 Polkörperchen f«d.

muss nach Erfahrungen des Ref. angenommen »erdet,

dass die zweite Richtungstheilung nicht zur Vollendung

kommt, sondern die Eier mit der zweiten Richrunrv

spindel zu Grunde gehen. Die 2 beobachteten Richtung

körper dürften wohl durch Theilung aus dem erst«

hervorgegangen sein, denn wenn die zweite Richruagv

theilung wirklich abläuft, ist nicht einzusehen, Waran

nicht auch der Eikern zur Ausbildung gelangen soll.

Ebenfalls in Übereinstimmung mit den LT&ter-

suchungen der letzten Zeit betrachtet Rossi dse

sog. pathogenetische Furchung als einen nieb:

vitalen Vorgang, sondern als eine Fragmcntation -t-

kernlose Stücke. In einer Reihe von Fällen dagtgrn

handelt es sich jedoch um keine reine Fragmentirun?.

sondern um Befruchtung entweder im unreifen Zustand

der Eier oder durch Spermatozoon mit herabgesetzt

Vitalität oder Störungen nach erfolgter normaler Be-

fruchtung.

III. Allgemeine Entwickelungsgeschichte.

A. Furchung, Keimblätter und Gastrulati'>n

«Irr Wirltelthiere.

1) Banchi, A., Le anomalio della linea pruniti«

negli embrioni di pollo. Mouit. zool. ital. Anno Vitt

No. 3. p. 58. No. 7-8. p. 142 - 162. Con 3 W.
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— 2} Bonnct, R., Beitrag»! zur Embryologie des
Hundts. Anat. Hefte. Bd. IX. H. 1—8. S. 421 bis

512. Mit 6 Tafeln. — 3) Brauer, A., Beiträge zur
Kenutuiss der Entwicklungsgeschichte und der Ana-
tomie der Gymnophionen. Zool. Jahrb. Abtheil, für

Auatoulie und Outogeuie der Thierc. Bd. X. S. 889
bis 472. Mit 4 Taf. u. 28 Fig. im Text. — 4) Ham-
mar, J. A., Om fürekomsten af ett pritnärt protoplas-

n-.atiskt samwauhang mellan aggets klvfvingeellar, l'p-

sala Läkaref. Förhandlgr. N. F. Bd.' 2. p. 47. — 5)
lierlitzka, A., Ricerebe sulla differenzazionc cellulare

nello sviluppo etnbrionale. Archiv für Entwickelungs-
racch. Bd. VI. U. 1. S. 45-103. - (!) Hubrecht,
A. A. W., Over de kiemblas von meuseh en oap cn
hart beteekenis voor de pbvlogenie der Primaten. K.
Akad. -Wetensch. Amsterdam. D. V. p. 23—25. —
7) Jablouowski, J., Beitrage zur Beurtheilung des
l'nruitivstreifens des Vogcleics. Inaug. - Diss. Berlin.

1896. 8. 32 Ss. — 8) Klaatseh, II., Bemerkungen
über die Gastrula des Amphioxus. Morpholog. Jahrb.
Bd. XXV. H. 2. S. 224-243. Mit 1 Taf. u. 4 Fig.

im Text — 9) Mac Bride, The early development of

Amphioxus. Quart, journ. of micr. sc. Vol. XL. T. 4.

p, 589-612. With 3 pl. - 10) Rossi, M., Sulla
torroazione e sul destino del Blastoporo negli Anfibi

urodeli. prima nota prelim. Lo doccia dorsale e la

-utura dorsale nella gastrula di Salamandrina perspi-
i-illata sar. Archiv für Entwiekelungsmech. Band V.

H 8. S. 591—593. — 11) Sobotta, J., Beobach-
tungen über deu Gastrulationsvorgang beim Amphioxus.
V;rhandl. der phys.-medic. Gcsellsch. Würzburg. Bd.
XXXI. Xo. 2. S. 101—121. Mit 1 Taf. — 12) Va-
lenti, H., Sopra i primitivi rapporti delle estremitä
refaliehe della corda dorsale e dell' intestino. Atti d.

Sl» Tose, di Sc. Nat. Memorei. Vol. XVI. p. 15.

Con tav. — 13) Will, L.. Die oberflächliche Furchung
dö Roptilieneies. Archiv der Freunde der Naturg.
Mixilbe. Jahrg. 50. II. S. 1G9-189. Mit 2 Taf. u.

i Fig. im Text.

Leber die erste Entwickelung des niedersten der

Wirbelthiere, des Amphioxus lanceolatus, liegen

•i diesem Jahre drei unabhängig von einander eut-

^indeue Beobachtungen vor. von denen die zuletzt er-

ictoem übrigens erst nach Erscheinen der beiden

rsteren abgeschlossen wurde. Nach den grundlegen-

de Beobachtungen über die Entwickelung dieses pri-

mitiven Thieres von Seiten Hatschek's war vor eiui-

?tn Jahren von Lavoff (siehe Jahresb. für 1893) der

Versuch gemacht worden, eine Reihe der von B. beob-

»Meten Thatsacheu anders zu deuten. Ref. (11) weist

& völlige Unhaltbarkeit der Beobachtungen L.'s in

B*-zug auf die Gastrulation nach. Diese erfolgt als

MM zunächst polare Einstülpung der sog. Macromeren
'i'T keirablase, was auch Klaatseh (8) und Mac
Bride (9) angeben. Entoderm und Ectoderm sind

dauu als Macromeren und Micromercu an den Räudern
d« Urmunds scharf von einander getrennt (Ref. im Ge-

pQMtt zu M. B.). Erst nach vollendeter Imagina-
tion wird der Urmund dorsalwärts verschoben. Der
vhluss des Blastoporus erfolgt nicht, wie II. augab,

durch Verwachsung (Concrescenz) der Urmundründer,

»ndem durch allseitige Verkleinerung. Damit belindeu

wh alle drei Untersucher in Uebcreinstimmung mit
L. und ehenso in der Frage der sog. I'olzellen des

Mcsoderms, die ausser II. noch Niemand gesehen
hat und deren Existenz auch II. selbst kaum noch ver-

eidigt Jedenfalls wird durch die übereinstimmenden
JiWbencht i*r g^.mnileu Mediein. I8»7. IM. I.

Angaben aller drei Autoren die Concrescenztheorio

für den Amphioxus zu (trabe getragen.

Wesentlich neue Angaben macht Mac Bride (9)

über die Me so derm entwickelung. Dasselbe entsteht

in Gestalt einer Reihe von Ausbuchtungen des Ur-

darms, und zwar treten zuerst eine vordere unpaare

und zwei laterale paarige auf. Erstere liefern die

beiden Kopfhöblen, letztere unter Abspaltung weiterer

Myotome die L'rwirbel des Amphioxus. Der \rorgang

soll genau der gleiche sein wie bei Balanoglossus, und

M. B. glaubt daher, dass der Amphioxus und die

Wirbel thiere von balanoglossusähnlichen Formen ab-

stammen.

Ebenso interessante wie e'geuthümliche Beobach-

tungen über die erste Entwickelung der Gymnophio-
nen theilt Brauer (3) mit. Die Eutwickcluug dieser

interessanten Amphibienordnung war bisher nur durch

die Untersuchung von V. u. F. Sarasin in Bruchstücken

bekannt und gerade die wichtigsten Stadien, die der

Gastrulation und Keimblätterbilduug, wurden von ihnen

nicht beobachtet. Bier tritt nun die Veröffentlichung

B.'s helfend ein. Seine Untersuchungen beziehen sich

auf die Entwickelung zweier auf den Seychellen leben-

den Gymnophionenarten, Hypogevphis rostratus und

alteruans. Als frühestes Stadium beobachtete er ein

solches aus dem Endu der Furch ung. Er hält die-

selbe in Uebereinstimmung mit seinen Voruntersuchern

für meroblastisch. Die Furchungshöhlc ist anfangs

nur spaltförmig. Auch der ungefurchte untere Theil

des Eies soll Kerne enthalten.

Nach Ablauf der Kurchung ist ein Gradewerden

des hinteren Randes der ursprünglich kreisrunden

Keimscheibe zu beobachten. Hier bildet sich der Um-
schlagsrand, indem die animalen Zellen zuerst nach

unten, dann auch nach vorn sich umschlagen. So ent-

steht am hinteren Ende des Embryo ein Bliudsack,

dessen Band oben aus animalen Zellen gebildet wird,

unten aus vegctabileu Zellen beziehungsweise Dotter.

Vor dem Blindsack liegt die nun vergrösserte Furchungs-

höhle. Die die Wände der Furch ungshöhle aus-

kleidenden vegetativen Zellen legeu sich nun

ebenfalls epithel artig aneinander. Dann bricht

die so ausgekleidete Höhle nach hinten in den Urdarm

durch, wodurch dieser secundär vergrössert wird. Die

Grenze der animalen und vegetativen Zellen der dor-

salen Wand bleibt aber eine ganz scharfe. Die vor-

dere vegetative Schicht löst sich nun aus ihrem Ver-

bände und unterwächst (!) die hintere Schicht von

vorn nach hinten, aber auch von den Seiten gegen die

Mitte.

Die vegetativen Zellen stellen nun nach B.

allein das Entoderm dar und bilden das definitive

Darmepithcl: die animalen Zellen des Urdarms dagegen

das Mcsoderm, das innen an seiner Wucherungszoue.

dem Blastoporusrand. mit dem Ectoderm zusammen-

hängt.

Bereits vor Beginn der Unterwachsung zeigt der

Blastoporusrand eine Einkrümmung, so dass eine vor-

dere und zwei seitliche Lippen gebildet werden. Eine

hintere Urmund lippe entsteht erst später nach der
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völligen Einklemmung und Verschmelzung der beiden

äussersten Enden des Umschlagsrandes. Am ganzen

Blastoporusrand gebt das Ectoderm ins Mesoderm über,

das vor seiner L'nterwachsung durch das Entoderm

einen Theil der dorsalen Darmwand darstellt.

Der vor dem Blastoporus gelegene Abschnitt des

Mesodcrms sondert sich zugleich mit dem Beginn der

Untcrwacbsung in zwei Theile, in eine aus Cylinder-

epithel bestehende Mittelplatte, die Anlage der Chorda,

und in die aus mehrschichtig gelagerten polyedrischen

Zellen zusammengesetzten Scitenplatteu. Letztere stellen

das gastra Ic Mesoderm dar.

Zugleich tritt dann die Anlage des Medullarrohrs

in Gestalt einer Medullarplatte auf. Durch Auf-

faltung der Seitenwände wird eine Rinne und schliesslich

ein Rohr. Letzteres communicirt durch einen Caualis

neurentericus mit dem Urdarm und solange der

Blastoporus noch offen ist, auch mit der Aussenwclt.

Der Sehluss des Blastoporus geschieht von vorn

nach hinten fortschreitend, indem durch die Vermehrung

der Zellen zu zwei Längswülsten die verdickten Ur-

mundränder einander entgegenwachsen. Durch Ver-

schluss des vordem Abschnits des Blastoparus wird die

äussere Müudung der Canalis neurentericus verschlossen,

während die innere in den Urdarm führende sich noch

lauge erhält.

Der hintere Theil des Blastoporus schliefst sich

überhaupt nicht, sondern wird direct zum After.

Die Beobachtungen Brauer s, so ungemein in-

teressant sie sind, führen andrerseits doch zu so eigen-

artigen Resultaten, dass der unparteische Beurtheiler

einen gelinden Zweifel namentlich in Betreff der Art

des Urdarm- oder Keimblasendurchbruchs und der

Thatsachc der l'nterwachsung nicht wird unterdrücken

können. Ref.

Jablonowski (7) sucht an zwei künstlichen

Mißbildungen des Hühnchenprimitivstreifens die Frage

zu entscheiden, ob die Kmbryonalaulage im Pri-

mitivstreifengebiet oder vor demselben zu suchen

sei. Die Abhandlung ist ohne Abbildungen, und es ist

daher vielfach sehr schwer, die vom Verf. beschriebene

Bildung ohne solche zu beurtheilen. Immerhin scheint

es sich bei der zweiton untersuchten Keimscheibe (an-

geblich Spina bifida) um eine derartig unregelmässig

pathologische Bildung gehandelt zu haben, dass ihre

Vcrwerthuug für den Zweck der Arbeit nicht gerade

sehr angezeigt erscheint. Der Verf. hält sich zu dem

sicher mehr als zweifelhaften Schlüsse berechtigt, dass

die Embryonalanlage nicht vor. sondern im Bereich

des Primitivstreifengebietes entsteht, wofür angeblich

auch die normale Entwicklung Anhaltspunkte bieten

soll (bisher hat man nur das (iegentheil zu beobachten

Gelegenheit gehabt. Ref.). Bei einer angeblich nor-

malen (ungebrüteten) Keimscheibe fand J. einen ganz

allmäligen Uebergaug des Prinutivstreifengebictes in

das Medullargcbict (das würde höchstens beweisen, dass

die Keimscheibe nicht normal war. Ref.)

.1. verweist auf die gleichlautenden Beobachtungen

KeibeTs bei Säugern (Schwein) und auf die Reptilien.

(Bei letzteren verkennt J. das Ilomologon des Vogel-

primitivstreifens jedoch völlig und was er dafür bat,

entspricht gerade dem Kopffortsatz der Vögel. Mi
Rossi (10) beschreibt bei Salamandrina perspsril-

lata in der Rückenriuuc eine Rückennaht in Gault

einer vom Blastoporus ausgehenden gezähnelten I.ini?.

Dass eine solche, wie sie auch Braus (siehe Jährest

für 1896) beobachtet hat, aber eine Gastrulanaht

Sinne Hertwig's ist, ist bisher ebenso unbewiesen, ik

unwahrscheinlich. (Solche sackigen Linien lassen uri

übrigens auf eine sehr einfache Weise erklären: s*

sind die mittleren kerufreicu Stellen im Ceutraüienet.

system, die auch bei Knochenfischen z. B. den Eindruck

einer Rinne im Oberflächenbild machen, die aber tkt

sächlich garnicht vorhanden ist. Ref.)

Bonn et (2) liefert höchst interessante und werth-

volle Beiträge zur Embryologie der Raubtbiert

Ausser einer Beschreibung eines Eileitereies der Kau-

mit den beiden Vorkernen und den der Zons auf-

sitzenden Zellen des Discus proligerus und eines solche

in 9 Blastomeren gefurchten, beziehen sich die Unter-

suchungen auf den Hund.

Auch die Hundekcimblasen siud eine Z«:

lang ähnlich wie die der Wiederkäuer länglich ;™

Citroncnform oder sogar Spindelform). Im Uterus lierxn

sie nicht nackt, sondern sind vom Oolemma und der

aufsitzenden Gallerthülle umschlossen (Prochorion s.u.p ).

Die kugeligen, ovalen oder citronenförmigen Kein

blasen von 1,5—5 mm Länge zeigen einen rundliche

oder ovalen Embryonalschild ohne Gliederung und la-

steten ausseu aus Ectoderm und inueu aus d-m

Dotterblatt (Lccithoderm); beide Blätter siud ex

schichtig, die Zellen des letzteren aber sind sternförau:

und hängen nur durch schmale Ausläufer zusammen

Die Ectodermzellen sind im Bereich des Embryonal

schildes cylindrisch. Die Keimblasenwand zeigt viel

mehr Kerntheilungsfiguren als der Schild und wirbt

viel rascher als dieser. Auch das Dotterblatt wird

später unter dem Schildbereich etwas dicker, so du-

seine Elemente sogar eubisch werden.

B. beobachtete ferner eine Kerbe am hinteren

Schildrande und eine Perforationsstelle im hinteren bV

reich der Keimscheibe in Gestalt einer scharfen, rundet,

nur das Ectoderm durchsetzenden Oeffnung. Es erfolgt

das zu einer Zeit wo noch keine Spur eiues Primitiv-

streifens oder -knotens vorhanden ist.

B. erörtert dann ferner die Frage der Bezeichnung

der „Frucht höfe". Der Name wurde bisher für ver-

schiedene, durchaus nicht homologe Bildungen benutit.

So wird der sog. dunkle Fruchthof häutig garnicht

durch Mesoderm, sondern durch ectodermale oder leciuV

dermale Verdickung hervorgerufen. Ebensowenig homo-

loge Theile wurden unter dem Namen des helle«

Frucht hofes bisher zusammengefasst.

So wird die Stelle der ectoplacentaren Anlap'

durch Eetodermverdiekung trübe. Die duukle Trübung

des dunklen Frucbthofes kann bedingt werden 1. durch

Mesoderm allein, 2. durch Eetodermverdiekung, 3. durch

Mesoderm- und Eetodermverdiekung. Unterscheiden

lässt sich das nur auf Schnittserien. Der Gefässbof

des lluudes hat nichts mit dem dunkleu Fruchthof xu
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thuu. Erst entsteht der Schild, dann der belle Hof.

Lebterer kommt durch einfache Verdünnung der Keim-

blätter zu Stande.

Es findet sich beim Hund ein deutlicher Ectodcrm-

wubt in Gestalt eines ovalen, den Embryo umgebenden

Rehmens. Derselbe erreicht niemals eine starke Ent-

wicklung und hat nur einen kurzen Bestand. Die

Wien des Mesoderms reichen bis zur Mitte des Wulstes,

»lud aber hier ganz platt. Im Ectodermwulst finden

lieh besonders grosse riesenzellartige Ectodermzellen,

bilden aber nicht das Charactcristicum des Wulstes,

soudern nur eine Begleiterscheinung der allgemeinen

Wucherung. Diese Riesenzellen gehen später verloren.

Zu etwa* eigentümlichen Resultaten kommt Her-

I i t z k a C5). So lange in der Darmwand des Triton-

ties Nahrungsdotter in grosser Menge vorhanden ist,

findet keinerlei Differenzirung der Elemente statt, und

l>i (angeblich, Ref.) keine Grenze zwischen

den Zellen nachweisbar. „Das Cytoplasma scheint

noch nicht in Zellen gesondert zu sein- (! Ref.). Erst

mit dem Beginn des Schwindens des Nahrungsdotters

taugt die Differenzirung an und die Sonderung in Zellen

tritt .ingeblich erst ein, wenn sich nur noch sehr wenig

Deutoplaama vorfindet.

Während der Differenzirung gestalten sich Zellen

und Kerne so, dass der Stoffwechsel am leichtesten vor

lieb gehen kann. In jeder Stufe oder Form der histo-

logischen Differenzirung sind die Grösse der Elemente

und die Verhältnisse zwischen dem Durchmesser der-

Klben — also ihre geometrische Form — unveränder-

lich, welches auch das Alter des Embryo sei. Umge-

kehrt ändert sich bei jeder histologischen Differenzirung

auch Grösse und Form der Elemente.

Auch bei Embryonen, die aus isolirten ersten

Blutomeren entstanden sind, sind Grösse und geo-

metrische Form der Elemente in jedem Differenzirung*

-

;ustaud gauz die gleichen wie bei normalen Embryonen

in entsprechenden Differenzirungsstadien.

Die Ontogenese lässt sich nach H. in fünf Processc

andern: 1. Veränderung der Zahl der anatomischen

Elemente, 2. Veränderung der Grösse derselben, 3. Ver-

änderung der Form derselben, 4. Veränderung der Lage

und 5. Veränderung des histologischen Baues (Diffe-

reniirung) derselben.

Diese fünf Processe sind alle besondere Erschei-

nungen eines einzigen elementaren Proceses: des Stoff-

wechsels (Metabolismusmus), sei dieser synthetisch

Anabolismus) oder analytisch (Katabolismus). Die

Differenzirung eines werdenden Organismus, d. h. seine

Ontogenese muss deshalb als die Function seines Stoff-

»ecbels betrachtet werden.

B, Lntwickelungsraechanik und Experimentelles.

14} Albrecht, E., Entwickeluugsmechanik. Biol.

reutralbl. Bd. XVII. No. 21. S. 7K9-785. — 15)

Born, G., Ueber Verwachsversuche mit Amphibicn-
lwTen. Arch. f. Entwickclungsmechanik. Bd. IV. H. 3
u 4 & 349-623. Mit 4 Taf. — 16) Bütschli, 0.,

Bemerkungen über die Anwendbarkeit des Experiments
m der Entwickelungsmechanik. Ebendas. Bd. V. H. 3.

>. 591—593. - 17) Chiarugi, G. c F. Livini. Deila

iufluenza della Itice sullo sviluppo delle uova degli an-

fibi. Nota prclimin. Monit. zool. ital. Anno VIII.

No. 4. p. 90—96 u. No. 5. p. 101—110. — 18)

Chiarugi, G. e A. Biauchi, Influenza della tempe-
ratura sullo sviluppo dellc uova di Salamandra per-

spicillata. Nota prel. Itsitut. anat. di Fircnze. Ibid.

Anno VII. No. 12. 1896. p. 286—291. — 19) Driesch,
H., Neuere Beiträge zur exaeten Morphologie. (In eng-

lischer Sprache.) Archiv f. Entwickelungsmech. Bd. V.

H. 1. S. 143—167. — 20) Derselbe, Ueber den
Werth des biologischen Experiments. Ebendas. Bd. V.

H. 1. S. 133-142. — 21) Derselbe, Studien über

das Regenerationsvennögen der Organismen. I. Von
den regulativen Wachsthums- und Differenzirungsfäbig-

keiten der Tubularia. Ebendas. Bd. V. H. 8. S. 889
bis 418. Mit 14 Fig. — 22) Dybowski, B., Aus dem
Gebiete der Entwicklungstheorie. Kosmos (Lemberg).

T. XX. 1895. p. 279-801. (Polnisch.) - 28) Fere,
Ch., Note sur l'incubation de l'oeuf de Poule dans la

Position verticale. Oompt. rend. de la soc. de biol. de

Paris. T. IV. No. 7. p. 175— 178. — 24) Derselbe,
Note sur l'iufluence d'injections prealablcs d'aeide

cyanbvdique dans l'albumeu de l'oeuf de Poule *ur

l'evolu'tion de 1'embryon. Ibid. T. IV. No. 9. p. 246
bis 248. — 25) Derselbe. Accoutumance de l'cro-

bryon ä un milieu toxique. Ibid. T. IV. No. 24.

p. 627—630. — 26) Derselbe, Note sur des greffes

sous-eutanees d'vcux d'embryons de poulet. Ibidem.

T. IV. No. 24.' p. 626-627. - 27) Derselbe,
Note sur l'influence d'injections prealables de sulfate

d'atrosine dans Palbumen de l'oeuf de poule sur l'cvo-

lution d'embryon. Ibid. No. 19. p. 512—515. — 27 a)

Derselbe. De cblorehydrate de cocaine. Ibid. No. 22.

p. 597—599. — 28) Derselbe, Note sur la Suspen-

sion de Involution de 1'embryon de Poulet sous l'in-

fluence du chloroforme. Ibid. T. IV. No. 15. p. 390
bis 392. — 29) Derselbe, Accoutumance du blasto-

derme ä un milieu toxique. Ibid. No. 22. p. 594

bis 597. — 30) Fi sehe 1. A., Experimentelle Unter-

suchungen am Ctenophorenei. I. Von der Eutwickelung

isolirter Eitheile. Archiv f. Entwickelungsmech. Bd. VI.

II. 1. S. 109—130. Mit 1 Taf. — 31) Fujita, T.,

Notes on some experiments on molluscan eggs. Zool.

Mag. Tokyo. Vol. VIII. No. 98. 1896. p. 47- 54.

With 1 pl. — 32) Haacke, W., Grundriss der Ent-

wickelungsmechanik. 8. Leipzig. 143 Ss. — 33)

Herbst, C, Ueber die zur Eutwickelung der Seeigel-

larvcn notwendigen anorganischen Stoffe, ihre Rolle

und ihre Vertretbarkeit I. Theil. Die zur Entwickc-

lung nothwendigen anorganischen Stoffe. Archiv f. Ent-

wickelungsmech. Bd. V. II. 4. S. 649 -793. Mit

3 Taf. — 34) Herlitzka, A., Sur le developpement

d'embryons complets provenant de blastomeres isolcs

d'oeufs" de triton („Molge cristata"). Arch. Ital. de Biol.

T. XXVII. F. 1. p. 88-35. — 35) Derselbe, Ri-

cerche sulla differenziaziouc cellulare nello sviluppo

embrionale. Archiv f. Entwickelungsmech. Bd. VI.

H. 1. S. 45—103. Mit 4 Taf. u. 12 Fig. i. Text. —
36) Hertwig, 0., Ucbcr den Einfluss der Temperatur

auf die Entwickelung von Rana fusca und Rana escu-

lenta. Archiv f. micr. Anat. Bd. LI. S. 319-381.
Mit 1 Taf., 2 Tab. u. 36 Fig. i. Text. - 37) Der-
selbe, Ueber einige am befruchteten Froschei durch

Centrifugalkraft hervorgerufene Metamorphosen. Sit-

zungsber. Berl. Acad. d. Wissensch. No. 2 8. .
w

. 14

bis 18. Mit 1 Abbild. — 38) Derselbe, Berichtigung

einer mich betreffenden Bemerkung von Prof. Bar-
furth. Biol. Centralbl. Bd. XVII. No. 15. S. 591

bis 592. — 89) Derselbe, Ueber einige am befruch-

teten Froschei durch Centrifugalkraft hervorgerufene

Metamorphosen. Sitzungsber. d. Kgl. preuss. Aead. d.

Wissensch. Berlin. — 40) Jcnnings, HS., The early

development of Asplanehna Herrickü de Gu> rne. A con-

tribution to developmental Meehanics. Bull, of the

Mus. of comp. Zool. Harv. « oll. Vol. XXX. No. 1.

6»
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1896. 1 Iß pp. 10 pl. — 41) Kunstler, J., De Tin-

flueuec de certaines conditious de milieu artificielles sur

Involution individuelle. Revue Scient. T. VII. No. 2'».

p. 771—774. -- 42) Miehaclis, L., Zur Richtungs-
bestimmung der ersten Furche des Eies. Inaug.-Diss.

Berlin. 8. 32 Ss. Mit 1 Textfig. — 43) Mitro-
phauow, P., Teratogcnetische Studien. II. Experi-

mental-Beobachtungcn über die erste Anlage der Pri-

mitivrinne der Vügel. Archiv f. Entwickelungsmech.
Bd. VI. U. 1. S. 104—108. Mit 1 Taf. — 44) Mor-
gan, Th. n., The development of the frog's egg. An
introduetion to experimental embryology. 8. New York.

London. 192 pp. 51 Fig. — 45) Tom i er. G., Ueber
Opcrationsmcthodcu, welche sicher Hyperdactylic er-

zeugen, mit Bemerkungen über Hyperdactylic und Hyper-
pedie. (Vorl Mittheilung.) Zoolog. Anzeiger. Bd.' XX.
No. 541. S. 362—365. Mit 8 Fig. — 46) Veley.
Ij. J., Oscar Flertwig ou mechanics and biolog)-. Nat.

Science. Vol. X. p. 411-414. — 47) Wilson, Ch.

B., Experiments of the early development of the am-
phibian embiyo uuder the influence of ringer and salt

Solutions. Archiv f. Eutwickelungsraech. Bd. V. H. 4.

S. 615-648. Mit 2 Taf.

Ueber höchst bemerkerkenswerthe experimentelle

Untersuchungen am Ctenophorenei berichtet Fi seh e l

(30). Er isolirte gefurchte Eier einer Rippenqualle

(Beroe orata) auf verschiedenen Furchungsstadieu, so

aber, dass die Theilstücke innerhalb der Schale blieben.

Die betreffende Ctenophore hat acht sog. Rippen, d. h.

Wimperreihen. Nun zeigte sich, dass zwar aus isolirtcn

Blastomeren anscheinend ganze Larven hervorgehen, die

aber insofern nicht vollwerthig waren, als sie Rippen-

defeetc aufwiesen. Fs zeigte sich nämlich, dass die

Gesammtzahl der Rippen aller aus isolirtcn Blastomeren

desselben Eies hervorgegangenen Larven stets nur 8

ist; es haben also aus im Zwcizcllcustadium isolirtcn

Blastomeren gebildete nur je 4, bei Isolirung während

der Viertheilung die Theilstücke nur je 2, bei Isolirung

im achtzelligen Stadium nur je 1 Rippe. Das Material

für die 8 Rippen der Ctenophore vertheilt sich also

bereits während der Furchung so, dass jede der acht

ersten Blastomeren das Material für je eine Rippe ent-

hält. Jede Entfernung von Eitheileu macht daher

Rippendefecte, jede Verlagerung von Eitheilen ist ge-

folgt von Stellungsanomalien der Rippen.

F. nimmt auf Grund seiner sehr schönen Unter-

suchungsresultate an, dass eine mit der Furchung fort-

schreitende immer schärfer werdende Specifieation der

Eielementc auftritt, also im Sinne der Mosaiktheorie

erfolgt.

F.'s Untersuchungen liefern Ergebnisse, welche in-

sofern den hei Ctenophoreneiern gewonnenen gleichen,

als nicht Halblarven aus isolirtcn ersten Furchungs-

hiigcln entstehen, wie es die Roux'schen Theorien ver-

langen, sondern Ganzlarveu, aber Ganzlarven, die doch

gewisse Defecte haben, Defecte, die um so grösser wer-

den, in je späterem Furchungsstadium die Isolation

vorgenommen wird. Die Befunde F.'s verdienen daher

auch eine besondere Heriicksichtigung und dürften aus-

s.-hlaggeb. nd für manche Funkte der zwischen Roux

und Hertwig schwebenden Streitfragen »ein.

Michaelis (42) beschäftigt sieh mit der Ri-'b-

tungtibestimmuug der ersten Furche des

KrOKoheiuo. Das l'igment der PigmcntstraMfi des

Spermatozoon im Tritonei hält M. mit anderen Autorets

für neugebildet, was namentlich bei der enormen Mei.j

des Pigmentes bei Polyspermie deutlich wird.

Im Gegensatz zu Urodeleneiern dringt der Samen-

faden beim Frosch sehr constant — normalerweise wohl

immer — am oberen Eipol ein (bei geschädigten Eiers

auch bis zum Acquator). Normalerweise ist die Stelle

höchstens 0,6 mm vom Fol entfernt, so dass also eine

eventuelle Bestimmung der Richtung der ersten Furrhr

durch die Eintrittsstelle des Samenfadens (wie sie Rom
früher bei seinen Localisationsversuchen willkürlich er-

zeugen zu können behauptete) gar nicht erkennbar ist.

Bei Anuren ist übrigens Monospcrraie durchaus dk

Regel im Gegensatz zu Urodelen (s. Ref. f. 1896: Be-

fruchtung).

In der Figraentstras.se beobachtete M. eine recht-

winklige Thcilung. Die wirkliche 1 opulation»-

richtung wird aber gar nicht durch die Pigment

Strasse angezeigt, denn der Spermakeru behält ohu-

Rücksicht auf den Eikern seinen geraden Weg in 4er

l'igmentstrassc bei, und wenn die Copulatiou der V r-

keme erfolgt, besteht gar keine Beziehung mehr iur

Pigmentstrasse. Keiner der beiden Schenkel der Pig-

mentstrasse fillt nach M. in die Furschungsebene (cemtn

Roux).

Die erste Furchungsspindel liegt exaxial. Die be-

kannte schräge Einstellung des Froscheics zum Horizont

wird dadurch bedingt, dass die Hauptmasse des Proto

plasmas durch die Furchungsspindel uud ihre Centr»-

somen beeinflusst wird.

Der Samenfaden und seine Penetrationsbahn babn,

also keinen Einfluss auf die Ebene der ersten Furch'.

Dieselbe wird allein durch die Vertheilung des Proto-

plasmas im Ei bedingt

('. Histioijencsc und Re^onoration.

48) Andrews, R. R.. Development of dental

enamcl. Intern. Dental .Journal. 20 pp. 12 ligg.

49) Arnold, J., Ueber die Herkunft der Blutplättchen

Centraiblatt für allg. Pathol. u. path. Anat. Bd. VIII.

No. 8 und 9. & 289—294. — 50) Duval, IL, U
dcveloppcment des vaisseaux et l'bematopoese. Rcw
scientif. 4. T. VI. No. 17. p. 518—526. - 51

Fal koue, C, Contributo alla istogenesi ed alla struttun

delle glandole salivari. Monit. Zool. italian. Anno IX.

No. 1. 1898. p. 11-27. — 52) Flemming. W.
Ueber die Entwicklung der collagcnen Bindegewebs-

librillen bei Amphibien und Säugethieren. Archiv für

Anat. u. Physiol. Anat. Abth. H. 3. u. 4. p. 171-19«.

03} Giard, A., Sur les regenerations hvpotvpique>

Uompt. rend. de la societe de biol. T. IV. 'Xo. M
p. 315—317. — 54) Uiglio-Tos, E., L'ematopo**-

chez la Lamproie. Arch. ital. de Miolog. T. XWII
F. 3. p. 459—473. Avec 1 pl. — 55) Dcrselb«.
La strueture et l'e.voliition des corpuscules rouges du

sang chez les Verteures. (Resume de I. a.) Ibidem.

T. XXVII. F. 1. P . 110-121. — 56) Hargitt. lt.

W., Recent Experiments on Regeneration. Zool. Bull

Whitman and Whecler. Vol. I. No. 1. p. 87—84.

— 57) Joest, F.. Transplantationsvcrsuche an Lum-

brieide». Morphologie \ind Physiologie der Trans-

plantationen, Arch. f. Entw. Mcch. Bd. V. H.
">

>. 419 569. Mit 2 Taf. u. 18 Textfig. — 5*> Kap»

a tum er. G.. Die periostale Ossification. Arcb. f. raicr.

Anat. Bd. L. IL 2. S. 315-350. Mit 1 Tal. - 59)
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Kochs, W«, Versuche über die Regeneration von Or-

ganen bei Amphibien. Ebenda». Hd. XLIX. II. 2.

S. 441—461. Mit 1 Taf. und 3 Fig. im Text. — 60)

I>ger, L., Mutilation pathologique et r6göneration

•Lei le Protoptere (I'rotopterus annectens). Compt.

rend. Soc. Biol. Paris. (10 ) T.IV. No.20. p.548- 545.

—

Mac Callum, J. B., On the histology aud histo-

^nesis of the heart muscle cell. Anat. Anzeiger.

Bd XIII. No. 33. p. 609-620. With 10 fig. - 62)

Massolow, G.. Einige Bemerkungen zur Morphologie

und Entwicklung der Blutelcmentc. Archiv für micr.

Anat. Bd. LI. S. 137-180. Mit 2 Taf. — 63) Mor-
gan. T. II., Regeneration in Allobophora foetida. Arch.

für Entw. Mech. Bd. V. H. 3. p. 570—586. With
1 pl. — 64) Nuzbaum, J., Kritische Ucbersicht des

gegenwärtigen Standes der Frage nach der embryonalen
Herkunft des Blutes und Bindegewebes. Kosmos (Lem-

berg). T. XVII. p. 459 — 493. (Polnisch.) — 65)

l'ace, D.. Sulla degencrazione e rigenerazione delle

fibre nervöse midollari periferiche. Boll. d. soc. d.

natural, in Xapoli. Scr. 1. Vol. X. p. 114-178. Con
tat. — 66) Popoff, S., Leber die Histogenesc der

Kleinhirnrinde. Biol. Centralbl. Bd. XVII. No. 13.

>. 495-510. No. 14. S. 530 -.542. No. 16. S. 605-620.
No. 17. S. 640—650. No. 18. S. 657—687. Mit

37 Fig. im Text. — 67) Raband, E., Sur l'origine

iidodenniquc des vaisseaux sanguins. Trav. du labor.

de Duval. C. R. d. 1. soc. d. biol. 1896. T. III.

Xo. 31. p. 985—986. — 68) Ranvier, L., Morpho-

logie e developpement des vaisseaux lymphatiques chez

le« mammileres. Arcb. d'Anat. micr. T. I. F. 1.

p. 69-81. Avcc 2 pls. — 69) Retterer, F.. Originc

pitheliale des leueocytes et de la charpente reticulee

follicules clos. Compt. rend. de la soc. de biol.

Paris. T. IV. No. 11. p. 289-292. — 70: Der-
selbe. Fpithelium et Tissu n'ticule (Sabot, AmvgdalesJ.

hm. de Fanat. Annee XXXIII. No. 5. p. 461— 522.
— 71) Rose, C. Leber die verschiedenen Abände-
rungen der Hartgewebe bei niederen W irbelthiercn.

Anat. Anzeiger. Bd. XIV. No. 1. S. 21-81. No. 2.

5. 33-69. Mit 98 Fig. — 72) Rosenstadt, B.,

Mudien über die Abstammung und die Bildung des

Hautpigments. Arcb. f. micr. Anatomie. Bd. L. H. 2.

s 350—884. — 73) Schaffer, J., Bemerkungen über
<iie Histologie und Histogenesc des Knorpels der Cvl-

i «tomeen. Ebendas. Bd. L. H. 1. S. 170— 18s '—

74) Schaper, A„ Die frühesten Differcnzirungvorgänge

in Centrainervensystem. Kritische Studie und Versuch
zitier Geschichte der Entwickelung nervöser Substanz.

Arcb. f. Entw. Mech. Bd. V. H. 1. S. 81-82. —
75) Von der Stricht, 0., Origine de globules san-

rums de l'aorte et de Fendocarde chez les embryons de

.Vlaciens. Compt. rend. de la soc. de biol. Paris. (10).

T. III. 1896. p. 287—290. — 76) Studnicka, F.

K , l'eber das Gewebe der Chorda dorsalis und den

Mlg. Chordaknorpel. Sitzungsber. d. böhm. Ges. d.

Wiisensch. Math. nat. Cl. Xo. XLV. S. 47-71. Mit

1 Taf. — 77) Derselbe, L'eber das Vorhandensein
von intracellulären Verbindungen im Chordagewee.
Zool. Anzeig. Bd. XX. No. 538. S. 286-288. No. 589.
S. 289—293. Mit 2 Fig. — 78) To in es, Ch. S.. On
the dwelopment of masurpial and other tubulär enamels
*ith notes upon the development of enamel in general.

rToc. royal soc. London. Vol. LXIl. No. 379. p. 28
bis SO. — 79) Tornier, G., Ueber Regeneration und
Uyperdactvlie. Arch. f. Anat. u. Phvs. Phvs. Abth.
H. 3 u. 4.' S. 394—397. (Physiol. Gesellsch.) — 80)
Trambusti, A., D'un caractere differential eutre
leucoblastes e erythroblastes. Bullet, de l'Acad. Roy.
des Scienc. de Belgique. T. XXIII. No. 4. p. 888
bis 341. Avcc 1 pl. Rapport de Th. van Bam-
beke. p. 283-286. — 81) Westphal. A., L'eber
die Markscheidenbildung der Gehirnuerven des Men-
den. Archiv für Psychiatric. Bd. XXIX. H. 2.

^ 1—55. (S.-A.) Mit 2 Taf. - 82) Williams, J.

L., On the development and strueture of dental enamel.

Journ. of the rov. microsc. soc. London. P. 4. p. 261

bis 268. With 4 pl. — 82 a) Zenoni, C, Ricerche

sugli eritroblasti. Rendic. d. R. Accad. di medicina

di Torino. Gaz. - medica di Torino. Anno XLVIIL
No. 15. p. 295.

Flemming (52) hält gegenüber Behauptungen von

Merkel (s. Jahresber. f. 1895). dass ein Nabelstrang

der collagenen Bindegewebsfibrillcn extracellu-

lär auftreten solle, auch für dieses Object auf Grund er-

neuter Beobachtungen daran fest, dass die Entstehung
i n trace 1 1 u lär uud nur dem Anschein nach extracel-

lulär ist, indem die Fibrillen in den Zellenausläufern

entstehen, der Art, dass diese ganz in die Fibrillcnbil-

bildung aufgehen.

Ferner liefert Fl. neue Beiträge über die Fibrillen-

bildung im Protoplasma von Bindegewebssellen von

Salamanderlarven. Erfolgt nach erfolgter Fibrillenbil-

dung Theilung der Zelle, so findet bei Trennung der

Zellleiber der Tochterzellcn keine Trennung der bereits

gebildeten Fibrillen statt.

Nach Massolow (62) kommt die Entkernung
der embryonalen rothen Blutkörperchen durch

intracellulären Zerfall des Kerns zu Stande, wo-

bei die Zerfallsproducte iunerhalb der Zelle resorbirt

werden. In anderen Fällen findet auch einfache Atro-

phie des Kerns statt.

Die Entwicklung und Umwandlung rother Blut-

körperchen geschieht postembryonal in den blutbil-

denden Organen: in erster Linie kommt dabei das

Knochenmark in Betracht, das diese Functionen bei

den Säugethieren während des ganzen Lebens behält:

ebenso besitzt die Milz im posUnnbryonalen Leben blut-

bereitende Thätigkeit. Diese Function der Milz nimmt

jedoch nach M. mit steigendem Alter ab, kann sich

jedoch zu gewissen Zeiten z. B. in der Schwangerschaft

wieder steigern. Die Blutbildung geschieht in der Milz-

pulpa, die Follikel sind dabei gänzlich unbetheiligt.

In den Lymphdrüsen findet Bildung von rothen Blut-

körperchen nur ganz ausnahmsweise statt. Im Knochen-

mark, in der Milz und den Lymphdrüsen gelangen auch

rothe Blutkörperchen durch Phagocytcnthätigkeit zur

Resorption.

Eingehendere Mittheiluug über die Markscheiden-

bildung der G.hirnnerven des Menschen macht West-
phal (81). Hiusichtlicb ihrer Markscheidenbildung zer-

fallen die Hirnnerven des Menschen zur Zeit der Ge-

burt in 2 Gruppen. Die motorischen Hirnnerveu sind

markhaltig. die sensiblen, sensorischen und gemischten

haben dagegen die Markreife noch nicht erreicht mit

Ausnahme des Acustieus. Am weitesten zurück ist

der Opticus in seinem distalen Theil; die gemischten

Nerven sind etwas weiter entwickelt als die rein sen-

siblen.

In der dritten Lebenswoche findet man eine

deutliche Zunahme der M ark sch ei den bi ld u n g.

Der Zeitpunkt der völligen Mark reife ist die

neunte bis zehnte postembryonale Woche. Es

besteht naeh W. ein Fördernder Kinfluss des extraute-

rinen Lebens auf die Markscheidenbildung.
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Die Umhüllung der Axencylinder mit Markscheiden

geschieht beim Opticus sicher, bei anderen Nerven

wahrscheinlich vom Centraiorgan aus gegen die Peri-

pherie hin. Im Opticus sind stets die centralen Fasern

früher markhaltig als die peripherischen.

Das Caliber der motorischen und sensiblen Hirn-

nervenfasern ist insofern verschieden als zwar die Maxima

und Minima für beide annähernd gleich sind, dagegen

sich für die motorischen Nerven eine mittlere durch-

schnittliche Kaserbreite coustatiren lässt, was bei den

sensiblen nicht der Fall ist.

Mit zunehmendem Alter tritt eine allmälige Zu-

nahme des Fascrcalibers auf, so dass die Maxima der

Breite der erwachsenen Nervenfaser etwa das Doppelte,

die durchschnittliche Faserbreite das 4— 5 fache der

kindlichen Faser beträgt. Die Faserminima bleiben

gleich, -sind aber anscheinend seltener als im kindlichen

Alter. Im Opticus fehlen Fascrmaxima. Die Fasern

des Opticus und wahrscheinlich auch die anderer Ner-

ven nehmen nach der Peripherie zu an Dicke ab.

Das Mark der Hirnnerven tritt viel früher auf (9

bis 19 Wochen) als das der peripherischen Nerven

(2.—3. Jahr). Bei letzteren treten keine Unterschiede

in der Markscheidenbildung hervor wie bei den Hirn-

nerven.

D. Dottersack, Eihäute, Placenta.

83) Bonn et, R., Ueber das „Prochorion" der

Hundekeimblase. Anatom. Anzeig. Bd. XIII. No. 6.

S. 161—170. Mit 1 Fig. — 84) Caruso, Sulla sede

normale della placenta. Arch. di Ostetr. c Ginecolog.

Anno IV. No. 2. p. 123—124. — 85) Derselbe,
Sulla sede normale della placenta. Atti soc. ital.

ostetr. Ginev. Vol. III. p. 298—294. Arch. ostetr.

ginecol. Annno IV. No. 2. p. 123-124. — 86)

Fioreutini, A., Alcune osservazioni istologiche sui

cotilcdoni dell' utero dei ruminanti (bovini.) Atti di

Assoz. medica lombard. 1896. No. 318-827 und
Annali di Ostetr. e Ginecol. Anno XIX. No. 2. p.

175—184. — 87) Derselbe, Alcune osservazioni isto-

logiche sui cotilcdoni delP utero dei ruminanti. Atti

della soc. ital. di sc. nat. e d. mus. civic. d. St. Nat.

in Milano. Vol. XXXVI. F. 3/4. p. 271-281. —
88) Frommel, R, Beiträge sur Wachsthumsrichtnng

der Placenta. Zeitschr. f. (leburtsh. u. Gynäcol. Bd.

XXXVI. Abth. 3. S. 489-496. Mit 1 Abb. im Text.
— 89) (irillenzoni, C, Un caso di placenta dimi-

diata. Atti dell accad. d. sc. Med. et nat. Ferrara. Anno
LXXI. F. 1/2. p. 171-179. Con tav. — 90) Hcrff,
0. von, Beitrage zur Lehre von der Placenta und von
den mütterlichen Eihüllen. Forts. Zeitschr. f. (ieburtsh.

o. Gynäcol. Bd. XXXVI. Hft 2. S. 199-286. Mit

15 Abb. — 91) Hill, J. P., The placentation of pe-

rameles. Quart, journ. of micr. sc. Vol. XL. P. 3.

p. 385-446. With 5 pl. — 92) Iiis, W, Die Um-
schliessung der menschlichen Frucht während der

frühesten Zeiten der Schwangerschaft. Archiv f. Anat.

u. Phys. Anat. Abth. H. 5 u. 6. S. 399—480. Mit

2 Taf. — 93) llofmeier, M., Beiträge zur Anatomie
und Entwickclung der menschlichen Placenta. Ztschr.

f. Geburtsh. u. (ivnäcologic. Bd. XXXV. H. 3. 189G.

S. 414—452. Mit 5 Tafeln. — 94) Hüttenbrenner,
A. von, Ueber den Bau der Nabelschnur von jüngeren
Embryonen. Wien. klin. Wochcnschr. 1896. No. 49.

7 Ss. S.-A. Mit Abb. im Text. — 95; Johann sen,
M., Ueber das Chorionepithel des Menschen. Monatsschr.

f. Geburtsh. u. Gvnäeol. Bd. V. H. 4. S. 291—800.
Mit 2 Taf. — 96) Leopold, G., Uterus und Kind von

den ersten Wochen der Schwangerschaft bis zum Be-

ginn der Geburt und der Aufbau der Placenta. Atlas

von SO Taf. — 97) Derselbe, Neue Untersuchungen

über den Aufbau der Placenta. Verh. d. Gesellschaft

deutsch. Naturforsch, u. Aerzte. 68. Vers. Frankfurt

a. Main. 2. Th. 2. H. S. 190—192. — 98) Lombar-
dini, L., Sulla placenta. Ricerche. 8. Pisa. 130 pp
Con 7 tav. e 18 fig. — 99) Maximow, A., Zur Kennt-

uiss des feineren Baues der Kaninchenplacenta. Arch.

f. micr. Anat Band LI. S. 68—186. Mit 2 Taf. -
100) Pazzi, M., Sopra un caso di placenta dimidiat»

descritta dal Prof. C. Grillcnzoni (Ferrara). Bull. <J.

sc. mediche. Bologna. Anno LXV1II. Ser. 7. Vol.

VIII. F. 8. p. 478-478. — 101) Derselbe, Classi-

fieazione delle anomalic placentari e speciali ricerche

intorno alla placenta dimidiata. Bull. sc. med. Bologna.

Vol. VII. 1896. 81 pp. 1 tav. — 102) Schenk.
S. L., Ueber die Aufuahme des Xahrungsdotters wah-

rend des Embryonallebens. Sitzber. d. Kais. Acad. 4.

Wisscnsch.* Wien. Math. nat. Cl. Bd. CVI. Abth. 3

p. 46-57. — 103) Schmor 1, Ueber dcciduaähnliche

Wucherungen auf dem Peritoneum und den Ovarien

bei intra-uteriner Schwangerschaft. Verband I. der tic-

sellsch. deutsch. Naturf. und Aerzte auf der 68. Yer«

zu Frankfurt a. M. 2. Th. 2. H. S. 29-30. - 104

Strahl, H., Zur Kcnntniss der FrettchenplaccnU.

Anat. Anzeiger. Band XII. No. 28. S. 589—543. -
— 105) Vignolo, G., Considerazioni istologiche sulle

membraue ovulari a tennine di gravidanza. Boll. d.

R. accad. med. di Gcnova. Anno XI. No. 3. 18%.

p. 186 und Annal. di ostetr. e ginecol. Anno Xl.X.

No. 1. p. 53—84. — 106) Derselbe, Alcune con

siderazione sulla struttura delP epitelio delP aranios.

Ibid. p. 135.

Sehr interessante Mittheilungen über das Pro-

chorion der Reimblasc des Hundes giebt Bonnet

(83, siehe auch oben). Das ganze Volumen der im

Uterus liegenden Keimblase ist nämlich mit gallertiger,

structurlosen -Zotten" besetzt. Diese Zotten nun be-

stehen aus Secret der Uterindrüsen und sind ans den

Lumina der Drüsen herausgerissene Sccrctfäden. Di'

Zöttchen sind also eigentlich nur Artcfactc. Sic dienen

gleichzeitig Haft- wie Ernährungszwecken, indem die

Ectodermxellen nach B. das Prochorion resorbiren.

IV. Specielle Entwicklungsgeschichte der

Wirbelthiere.

A. Entwicklung des Kopfes (ohne Zahn-

entwickelung).

1) d'Abundo, G., Contributo allo studio della

mielinizzazione nelle vie di projezione dei sistema ner

voso centrale. Boll. d. Seduto d'Accad. Giocnia di Sc.

Nat. in Catania. F. 49. p. 9—18. — 2) Bertacchini.
P., Intorna alla struttura anatomica dei centri n - rv -

di un embrione umano lungo 4,5 mm. Internat.

Monatsschr. f. Anat. u. Phvsiol. Bd. XIV. H. 1112

S. 217—249. Mit 2 Taf. — 8) Chiarugi, G., Contri

buzione allo studio dello sviluppo dei nervi sucefalie;

nei mammiferi in confronto con altri vertebrati. IV.

Sviluppo dei nervi oculomotore c trigemilli. Pubbl.

de R. Ist. di Stud. sup. in Firenze. 100 pp. Con

4 tav. — 4) Civincione, G., Ueber die Entwicklung

der „Capsula perilcnticularis". Arch. f. Anat. u. Pht*.

Anat Abth. Suppl.-Bd. S. 171—192. — 5) Dissc. J-

Die erste Entwickelung des Riechnerven. Anat Hefte.

Bd. IX. n. 1—3. S. 257-300. Mit 4 Tafeln. - *

Lugaro, E., Sulla genesi della circonvoluxioni cere

brali e cerebellari. Riv. di Pat nervosa e mentale.

Vol. U. F. 3 p. 97 116. Con fig. — 7) Maggi, L„
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Ititoroo all' eroluzionc dci postfrontali. Rendic. d. K.

btit Lorab. di Sc. c Lett. Ser. 2. Vol. XXX. F. 16.

p 1007—1013, — 8) Platt, J.. The developpcment

,f the cartilaginous skull and of thc branchial and

hrpoglossal musculaturc in necturus. Morphol. Jahrb.

Bd. XXV. U. 3. S. 377-464. — 9) Poli, C, Svi-

luppo della vescicola uditiva nei vertebrati. Studio

morfologico. Uenova. 09 pp. 4 tavolc. — 10) Rex,
H., IVber das Mcsoderm des Vorderkopfes der Knie.

Arch. f. raicr. Anat. Bd. L. H. 1. S. 71—110. Mit

I Taf. u. 12 Textfig. — 11) Reuter, K., Ueber die

Kntirickelung der Kaumusculatur beim Schwein. Anat.

Hefte. Bd. VII. II. 2. S. 239-261. Mit 2 Taf. —
Ii; Derselbe, Ueber die Entwickelung der Augeu-

museulatur beim Schwein. Anat. riefte. Bd. IX. S. 865

Ins 338. Mit 2 Taf. — 13) Righetti, R.. Sulla mie-

liosuazione delle librc della corteccia cerebrale umana
sd primi mesi di Tita. Riv. di Patolog. nervosa c men-
tale. Vol. II. F. 8. p. 347- 354. — 14) Salvi, G„
Sopra lo stiluppo delle meningi cerebrali. Pisa. Atti

d. Soc. Toscana di Sc. Nat. Memorie. Vol. XV. p. 33.

— 15) Salzer, II., Zur Entwickelung der Hypophyse
bei den Saugern. Arch. f. m. A. Bd. LI. H.'l. S.*55

bis 67. Mit 1 Tafel. — 16) Schenk, Fr., Die erste

Anlage des Unterkiefers und der Zahnalveolcn. Sitzber.

d Wien. Acad. d. Wissensch. Bd. CV. Abth. III.

S. 213 -225. Mit 1 Taf. — 17) Schwalbe, 0., Das
mssere Ohr. Handbuch der Anatomie des Menschen
IM K. v. Bardclebcn. Bd. V. S. 113-192. Mit Fig.

i. Tat. — 18) Sewertzoff, A.. Beitrag zur Entwicke-

lungsgeschichte des Wirbelthierschädels. Vorl. Mittb.

Anat. Anzeig. Bd. XIII. No. 16. S. 409-425. Mit

4 Fig. — 19) Derselbe, Die Metanierie des Kopfes

rnn Torpedo. Ebendaselbst. Bd. XIV. No. 10. S. 278
bis 282. — 20) Sieb en mann. F., Mittelohr und La-

byrinth. Handbuch der Anatomie, herausgegeben von

K. v. Bardeleben. 2. Abth. Die Sinnesorgane. C Ent-

wicklung von Mittelohr und Labyrinth. S. 213—22S.

Mit Abbild, i. Teil — 21) Staderini, R., Osser-

vuioni comparative sullo sviluppo e sui caratteri defi-

nitivi della cavit-ä del quarto ventricolo al suo estremo
nadale. Publ. d. R. Istit. di stud. sup. di Firenze.

«ez. Med. c Chir. 1896. 80 pp. 8 tav. — 22) Stau-
renghi. C, t'entri osteogenetici del postsfenoidc del

bove non ancora descritti. Rendic. d. Ademanze d.

Soe. Medico-Cbirurg. di Pavia. Gazz. Medica Lombard.
Ar, no LVt No. 25. p. 253. — 23) Strahl, H., Zur
Fntwickelung des menschlichen Auges. Anat. Anzeiger.

Bd. XIV. No. 11. 1898. S. 297—801. — 24) Wincza,
(1 . Ueber einige Entwickelungsveränderungcn in der
irgend des Schädclgrundes bei den Säugethieren. Bull,

nternat. Ac. d. Sc. Cracovic. 1896. p. 326—337.

Zur Frage der Metamerie des Kopfes liegt eine

tn-nerkenswerthe Arbeit von Res (10) vor, über das

esoderm des Vorderkopfes der Ente. R. unter-

sucht junge Entwicklungsstadien von Entencmbryonen

und findet bei diesen Verhältnissen, welche sich un-

H-hwer an früher namentlich von Kupffer bei Ammo-
«oetes (siehe Jahresber. für 1894) gemachten Befunde

anschüessen.

Rex beobachtete im Wesentlichen Folgendes (im

Speciellen kann auf die Arbeit hier nicht eingegangen

verden): An der dorsalen Wand des Vorderdarms findet

sieh auf früher Entwicklungsstufe eine Strecke weit

ein weniger scharf epithelialer Abschnitt des Ento-

derms, den R. als btcrepithcliale Zellmassc bezeichnet

(er hält diese Zellmasse für das mit der dorsalen Darm-

wand verschmolzene Vorderende des Kopffortsatzes des

himitivitreifens).

Es erstreckt sich non vom Seheitel des nach dem

Dotter zu noch weit offenen Darms im Stadium von

einem Urwirbelpaar die Lichtung des Vorderdarms in

Oestalt einer schmalen Spalte in die intercpitheliale

Zellmasse hinein. Im Stadium von zwei Urwirbelpaaren

hat sich der Vorderdarm ventral geschlossen; die inter-

epitheliale Zcltmasse ragt von der Dorsalwand ventral-

wärts vor und wandelt dadurch die Lichtung des Vor-

derdarms in eine schmale Tasche um. So entsteht

schliesslich ein neuer Vorderdarmscheitel, der hinter

dieser Tasche liegt (5 Urwirbelpaare) mit dieser aber

durch eine schmale Spalte in Verbindung steht.

Die Lichtung des ursprünglichen Vordcrdarmscheitels

bezeichnet R. als ventrales, die von diesem aus dorsal -

wärts in die interepitbeliale Zellmasse vordringende

Lichtung als dorsales Vorderdarradivertikel.

Letzterer entspricht vielleicht bis zu einem ge-

wissen (irade dem Chordareanal der Säuger, was R. je-

doch dahingestellt lässt

Das ventrale Divertikel dagegen steht in inniger

Beziehung zum sog. Kopfhöhlenpaar.

Die interepitbeliale Zellmasse wird nämlich

unter Bildung von Chorda und Mesodcrm aus der dor-

salen Darmwand ausgeschaltet. Zugleich damit findet

eine Rückbildung der Lichtung des ventralen Vorder-

darmdivertikels statt. Die Zellen der Ventralwand der

Lichtung geben ihren streng epithelialen Character auf

und gesellen sich den benachbarten Zellen der Dorsal-

wand also den Zellen der interepithelialen Masse bei.

Dabei findet eine fortschreitende Rcduction dieses ur-

sprünglichen Vorderdarmscheitels statt. Derselbe löst

sich völlig von dem neu gebildeten Scheitel ab. Bevor

die Ablösung jedoch perfect ist, tritt ein Aushöhlung*-

process ein und /.war in den seitlich von dem Vorder-

darmende entstandenen Mesodermsträngen. Es bewirkt

dies die Ausbildung des sogen. Kopfhöhlenpaares. Das-

selbe liegt praemandibular und sein Verbindungscanal

ist der ursprünglich stark rückgebildctc und nun einer

Lichtung entbehrende ursprüngliche Scheitel des Vorder-

darms. Vielleicht sind auch die Höhlungen des Kopf-

höhlenpaares des Entenembryos auf die Lichtung des

Vorderdarms zurückzuführen, wie R. jedoch nur wahr-

scheinlich machen konnte und nicht vollständig nach-

Jedenfalls ist die Entstehung der Kopfhöhlen des

Entenembryo eine ganz andere als die der Urwirbel-

höhlcn und R. betont wohl mit Recht, dass man in

ihnen nicht, wie dies frühere Untersucher z. Tb. gethan

haben, prootische Urwirbel zu suchen hat. Dagegen

ist es sehr leicht möglich, dass man es mit Ausstül-

pungen eines praeooralen Darmabschnittes zu thun

hat, wie Kupffer solche namentlich bei Ammococtcs

fand.

Sewertzoff (19) findet bei Embryonen von

Rochen und Zitterrochen viel mehr Metameren als

bei Squaliden. Im Kopfe von Torpedo sollen es 13

sein. Die grössere Zahl kommt aber auf die hintere

nicht die vordere Kopfregion. Ausserdem zeigen die

Segmente bei Torpedo einen mehr rudimentären Cha-

racter als bei Squaliden. S. hält das Verhalten der

Squaliden (wenig Segmente) für primär, das der Poly-
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mcrie des Rochenkopfes für secundär erworben, d. h.

durch Verschiebung von Rumpfsegmenten nach der

Occipitalregion hin.

Salzer's (15) Veröffentlichung hat die Entwick-

lung der Hypophyse der Säuger (Schweine und

Meerschweinchen) zum Gegenstände und zwar im We-

sentlichen die späteren Stadien und Umbildung des

Organs, nicht die erste Anlage. S. findet beim Schwein,

dass die weitere Ausbildung des vom Epithel der Mund-

höhle stammenden primitiven Hypophysensäckchens so

vor sich geht, dass aus dem primitiven Hypophysen-

säckchen zunächst von der vorderen Wand aus die so-

genannten Hypophysenschläuche entstehen, in Gestalt

solider Epithelverdickungen, die erst secundär durch

Eindringen von Gefdasen in eigentliche Schläuche zer-

legt werden. Die Lumina der letzteren entstehen un-

abhängig vom I.umen der Hypophyse.

Später gehen dann auch von den seitlichen Wän-

den der Hypophyse solide Epithelsprossen iu das um-

liegende Bindegewebe hinein, während im Bei eich des

mittleren Thcils darmzottenähnlichc Gebilde in die

Hypophyse selbst hineinwachsen. Das I.umen der Hy-

pophyse wird durch allmälige Ausbildung des Drüsen-

gewebes bis auf einen Spaltraum verdrängt. Sie geht

zugleich aus einer ursprünglich verticalen in eine ent-

schieden horizontale Lage über.

Dem gegenüber bleiben die Hypophysenschläuche

des Meerschweinchens stets solid und gehen ausserdem

auch nur von der vorderen Waud des Organs aus.

Reuter (11, 12) untersucht die Entwicklung der

Kau- uud Augenmuskeln beim Schwein. Erstere

entwickeln sich da, wo Mandibularbogen und Oberkiefer-

fortsatz zusammenstossen, da, wo der dritte Trigeminus-

ast in seine Zweige zerfällt; und zwar entstehen die

Muskeln aus dem „Keimgewcbe" in nächster Nähe

dieser Nerven. Die Form der ersten Kaumuskelanlage

ist die eines V, dessen beide Schenkel die Uuterkiefer-

anlage umfassen. Der Stiel des V liefert den Tempo-

ralis. aus den Schenkeln wird der Masseter und die

Ptcrygoidei. Trennung der gemeinsamen Muskelanlage

erfolgt theils durch das Einwachsen der Nerven theils

d\urch die Verschiebung der Skeletttheile, an die sie

inseriren.

Die allererste Augenmuskelanlage liegt unter-

halb des Bodens des Hinterhirns medial vom Trigemi-

nusganglion zwischen Vena jr.gularis und Carotis in-

terna. Sic hat die Form einer gestielten Sichel nnd

umgreift mit ihren beiden nach vorn gerichteten

Schenkeln den Augenstiel, während der dritte hiutere

Schenkel vom N. abducens fortgesetzt wird. Die Spitze

des oberen Schenkels bildet sich mit ihrem Nerven,

dem Trochlearis, am spätesten aus.

Die Augenmuskelanlagc wandert (? Ref.) nach vorn

gegen den N. opticus hin und verliert ihren hinteren

Schenkel, welcher von der Vena jugularis nach vorn

zusammengedrängt wird. Die beiden noch vorhandenen

Schenkel schliessen sich dann zu einem Ring und

das (ianze umgiebt beeberlörmig die Augenanlage.

Der kelchfönnige Muskclcomplex streckt dann blätter-

artig seinen Ausläufer zum Bulbus hin uud bildet so

die einzelnen Augenmuskeln. Die Trennung in ein-

zelne Muskeln erfolgt vom Bulbus gegen die Orbita

bin durch Vorwachsen von Bindegewebe; noch ehe dies

vollkommen geschehen ist, spaltet sich secundär tcd

den Mm. recti der innere Thcil der Muskeln ab und

wird zum Retractor bulbi.

Zuletzt von allen Augenmuskeln entsteht der

I.evator palpcbrae durch Abspaltung am medialer

Rande.

Die Augenmuskeln haben in ihrer Entwickeln^;:

keine Beziehungen zu anderen Muskeln des KopK
insbesondere nicht zu den Kaumuskeln. Letztere ent-

stehen auch viel spater. Sic entstehen unabhängig

von Myotomen (auch eventuellen praeoralen) nur in

Verbindung mit ihren Nerven aus indifferenten Me>a-

chymzellcn.

Disse(5) kommt bei seinen Untersuchungen üb.r

die Kntwickclung des Riechnerven bei Vogel-

embryoneu, namentlich mit Hilfe der Golgi'sch«

Methode zu dem Resultat, dass die Fasern des RiH

nerven nicht aus einem subepithelialen Ganglion ent-

stehen; die Zellen dieses angeblichen Ganglion liefern

nur die Scheiden des Nerven (obwohl das ^Ganglion*

nach D. aus der Epidermis stammen soll [? Ref;.

Die erste Anlage des Riechnerven sieht D. dagegen

in der Riechgrubc selbst, wo peripherische Ganglien-

zellen die Kiechzellen repräsentiren. ihre Ausläufer die

Fasern.

Civincione (4) untersucht bei sehr junges

menschlichen Embryonen und solchen von

Säugethicren die Eutwickelung der Capsula peri-

lenticulari s. Dieselbe erfolgt zur Zeit, wo die Linse

zwar noch der Epidermis anliegt, aber doch schon völlig

in die secundäre Augenblase eingestülpt ist. Der durdi

die Fissura ehoroidea eindringende Mesodermzapftn

nimmt anfangs die vertikale Axe der Augeublase ein

und schreitet, ohne sich seitlich auszudehuen, langem

gegen die Wölbung der Blase zwischen Linse und

distaler Augenblascnwand vor. Wenn er die Wölbung

der Blase erreicht hat, entsendet er nach rechts und

links eine äusserst feine Verlängerung, durch die er miJ

dem äusseren perivesiculären Mesoderm in Verbindung

tritt. Dann breitet er sich über die ganze hintere und

seitliche, später auch über die obere und vordere

Fläche der Linse aus und bildet so die Gelässkapse!

der Linse.

Auf eigenen Untersuchungen beruhende genaue

Angaben über die Entwickelung des äusseren Obres

macht im Uandbuche der Anatomie von Bardeleber.

Schwalbe (17). Die Darstellung ist genauer und ein-

gehender als die früherer Autoren. Nach S. muss man

die Region der Ohrhügel und der freien Ohrfaltf

schärfer sondern, als das bisher geschah. Es gifbt

6 Ohrhügel, 3 des Mandibularbogens und 3 des Hroid-

bogens (das Tuberculum intermedium von His ist nach

Schwalbe mandibular).

Von diesem Brancbialhügel völlig unabhängig ent-

wickelt sich die Ohrfalte in Gestalt einer einfachen

Hautfalte, wie z. B. das Augenlid. Die Ohrfalte wird

zum Haupttheil der Ohrmuschel ; sie bildet den hinteren
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Helix mit der Darwinschen Spitze, den Stimm des

lL!i\ und das Crus anthelicis superius.

Erst später entsteht eine leichte Wulstung über

dem dorsalen Ende der ersten Kiemenfurche, welche

Unten in Verbindung mit der freien Ohrfalte steht,

vorn im Mandibularbogengebiet mit zwei der Branchial-

hügel verschmilzt. So entsteht durch eine Art nicht

«am .selbständiger Faltcnbildung das freie Randgebiet

des späteren Helix ascendens.

Benennt man die 6 Branchialhügrl mit Zahlen und

beginnt dorsal (1

—

S mandibulare, 4—6 hyoidale), so

la.«en die aus diesen Hügeln entstehenden Theile des

Obres sich folgendermaassen vertheilen : Der Tragus

»>ri »us Hügel 1, Antitragus aus Hügel 6; Hügel 4

liefert das ganze Crus anthelicis inferius, aus Hügel 5

»ird eine bald in der Ohrmuschel verstreichende Leiste,

die • rata anthelicis inferior: Hügel 2 liefert das Crus

Micis. Hügel 3 den Helix, soweit nicht die hintere

"hrfalte diesen bildet.

Das Ohrläppchen ist eine ganz secundäre Bildung,

die am unteren Ende der hinteren Helixfalte entsteht.

Di« Verbindungsstelle der vorderen Helixfalte mit der

Obrfldte am oberen Ende der Kiemenfurche ist meist

*tark winklig geknickt und entspricht der Stelle der

SatjBjpitH des erwachsenen Ohres, wogegeti die Dar-

winsche Spitze an der hinteren Ohrfalte selbst entsteht.

Die Darstellung der Entwicklung des Mittel-
h res von Siebenmann (20) beruht ebenfalls zum

*r(-«en Theil auf eigenen, zum Theil bereits früher ver-

"ffentlichteu Untersuchungen. Die erste Au läge des

Mittelohres wird durch die erste innere Kiemenfurchc

"der Schlundtasche repräseiitirt. Dieselbe ist im ersten

Kmbryonalmonat eine noch weit offene Tasche. In der

Mitte der 6. Woche stellt sie sieb als flügelförroiges

etliches Anhängsel des Kachens dar und ist der ge-

meinsame tubotympanale Kaum.

Die Tube wird nun durch Wachsthum der an-

liegenden Weichthcilc gebildet durch Hinwegrücken der

i'aukenböhlc vom Phatynx. Dieser ontogenetisehe Eut-

»lekelungsmodus entspricht der phylogenetischen Aus-

ladung der Tube bei verschiedenen Vertebraten.

Das Trommelfell geht aus der dünnen Ver-

»fblustplatte der ersten Kiemenspalte hervor (ist beim

nenschlichen Embryo stets geschlossen). Diese Platte

'nfcpricht aber nicht als solche direet dem Trommel-

fell. Dieselbe wird vielmehr erst durch die Gehörgangs-

Ülfte abgegrenzt.

Was die Entwickeluug der Ge h örk uöc h e I eben
betrifft, so findet S. als Bildungsstätte des Steig-

bügels am Ende der 4. Woche ein Blastem iu der

dorsalen Wand der ersten Scblundtasche, lateralwärts

in continuirlicher Verbindung mit dem Vcrschtnclzungs-

g'biet des ersten und zweiten Kiemenbogens. Dieses

Bildungsgewebc ist Anfangs von der späteren Labyrinth-

iapsel vollständig getrennt und wird von der Arteria

"tapedialis durchzogen.

Hammer undAmboss sind auch in der 5. Woche
'^h nicht durch zellige Gruppirungen kenntlich. Anfangs

der 6. Woche erscheinen Meckel'scher und Reichert'scher

Knorpel vorknorplig und mit ihnen die beiden Gehör-

knöchelchen. S. glaubt nicht, dass die Gehörknöchel-

chen des Menschen streng auf einem oder den anderen

Kiemenbogen zurückgeführt werden können.

Die Gehörknöchelchen beginnen im 4. Embryonal-

monat zu verknöchern; am spätesten der Steigbügel.
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3 pl. — 85) Verson, E., La evoluxione del tubo in-

testinale del filugello. Pubbl. d. R. Staz. Bacologia

spcrinient. di Padova und Atti del R. Istit. Veueto d.

sc, lett. cd arti. T. LV. (Ser. 7. T. VIII.) p. 917-95^

Con tav. — 86) Wall fisch, W., Uebertählige Zahn?

und ihre Beziehung zur atavistischen Theorie. Deutsch*

Monatschr. f. Zahuheilk. Jahrg. XV. H. 4. S. 1$

bis 175. — 87) 4Wendelcr, P., Kritische Bemerkung«

zur Entwickelungsgeschichte der weiblichen Geschlechts-

organe beim Menschen. Centrnlbl. f. Gynäkol. Jahrg. XXI

No. 20. S. 566— 576. -- 88) Werth, R. undW.C.ru*-

dew, Untersuchungen über die Entwickelung und Mor-

phologie der menschlichen Uterusmusculatur. Arch. t

Gvnäk. Bd. LV. H. 2. S. 1—90 (S. A.). Mit 7 Taf

— 89) Wilson, H. V. and J. K. Mattocks. Tb'

lateral sensory anläge in the salmon. Anat. Anzeiger.
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Bd XIII. No. 24. S. 658- 660. Mit 2 Fig. - 89a)

Woit, O.. Zur Eutwickelung der Milz. Aiiat. Hefte.

Bd. IX. H. 1-8. S. 119—202. Mit 6 Tat

Drei Arbeiten dieses Jahres, die von Kai litis (58 a),

Burekhard (30) und H. Schmidt (70) beschäftigen

sieh mit der Entwickelung der Milchdrüse (beim

Meuchen und Rind).

K. fand bei einem 15 cm langen menschlichen
Kmbryo eine äusserlich sichtbare Leiste beiderseits,

»eiche in der Achsclgegend begann und sich nach der

Schwanzgegend hin allmälig verwischte. Dieselbe

niete eine epitheliale Verdickung im Querschnittsbild

ir.d am cranialen Ende auch eiue Einbuchtung des

Epithels gegen das Mesoderm. K. deutet das Gebilde

dl Mi Ich leiste und die Einbuchtung des Epithels am
cranialen Ende für die erste Anlage der Milchdrüse.

\ehnliche Befunde machte unabhängig H. Schmidt
M ungefähr gleichaltrigen menschlichen Embryonen.

\ fand an der Seite des Thorax und Abdomens, sowie

im Schulter- und Bcckengürtel, und zwar an der

lircoic zwischen Stamm und Extremitäten eine conti-

ouirliche Zone erhöhten Epithels von 1— l'/i ran» Breite,

di? S. ebenfalls als Milchstreifen deutet

Innerhalb dieses Streifens fand sich in Gestalt

much Zapfens die Hauptmilchdrüsenanlage. Bei

grosseren Embryonen (26—60 mm Länge) fanden sich

di« Epithelanschwellungen in wechselnder Grösse und

Zahl, oft in mehr als Zweizahl und zwar ausser an den

normalen Stellen auch in der Gegend der seitlichen

Dtvraxwand und Inguinalgegend, also da, wo auch

Kim Erwachsenen am häufigsten Polythelie und Poly-

mastie (Hyper — der Autoren) auftritt.

Borckardt (30) constatirt dass bei Rinds-
'mbryonen, im Gegensatz zum erwachsenen Rinde,

du Vorkommen accessorischer oder Afterzitzen bei

beiden Geschlechtern ausserordentlich häufig ist. Nie-

mals werden Afterzitzen vor dem ersten normalen

/it/enpaare gefunden, dagegen zwischen den normalen

iwei Zitzenpaarm beiderseits iatercalirt oder serial an-

ordnet bis zu höchstens zwei Paaren hinter dem
letzten ausgebildeten Zitzenpaar (beim männlichen Ge-

flecht bis auf den Hals des Hodensacks).

Stets findet sich eine reihenartige Anordnung auch

•er überzähligen Zitzen, also eine Mammarreihe, die

di« Abstammung von einer Milch leiste wahrscheinlich

macht. Von letzterer bleibt dann beim erwachsenen

Rind nur der inguinale Theil erhalten.

Es kommen Verschiebungen von Zitzen aus der

linearen Anordnung gegen die Medianlinie vor und
verdeo wahrscheinlich durch ungleichmässiges Wachs-
tum der Haut beim Fehlen der entsprechenden Zitze

d?r anderen Körperhälfte bedingt.

B. unterscheidet beim Rinde eine funetionirende

and nicht funetionirende Hypermastie.

Unter Pseudozitzen (Hyperthelie) hat man kleine,

in Form und Grösse sehr variable Zitzen zu verstehen,

die aus einem undurchbohrten Cutiskegel bestehen.

>ie sind gekennzeichnet durch die Charactere einer

ndimentären Mammartaschenanlage, das ist glatte

Muskelfasern, reichliche, zum Theil stark erweitert«

Blutgefässe, Fehlen von Talg- und Knäueldrüsen,

Kehlen des Drüsenfeldes und Zitzencanals.

Pseudozitzen wie Micromammac schwinden in der

Regel nach der GeLurt beim Rinde oder in späteren

Lebensjahren, wahrscheinlich durch andauernde Span-

nung der Haut bei gefüllten Eutern.

Zwei Veröffentlichungen dieses Jahres beschäftigen

sich mit der Hypochorda, die von Klaatsch (54)

und Franz (40). Ersterer hält die Hypochorda für

das Rudiment der Epibranchialrinne des Am-
phioxus. Sie zeigt bei der En tWickelung keine me-

tamere Anordnung und geht zumeist völlig zu Grunde,

kann sich aber auch als elastisches Band erhalten.

Franz (40) untersucht die Entwickelung der

Hypochorda der Salmoniden. In einer wohl allen

Kennern der Teleostierentwickelung bekannten Weise

entsteht die Hypochorda aus den Scheitelzcllen des

Entodcrms. Die Abtrennung der Hypochorda von ihrem

Mutterboden erfolgt im Wesentlichen durch die central

-

wiirts vorrückenden Blutsträuge (uicht Venenstränge —
Ref.), die sich zwischen Chorda und Hypochorda einer-

seits und Darm-Entoderm andererseits einschieben.

Bei dieser Abtrennung der Hypochorda sollen nun

segmcntal angeordnete Verbindungsbrücken be-

stehen bleiben, die später wieder schwinden. (Dass

diese Brücken segmental sind, kann wohl nur mit einiger

Phantasie und vorgefasster Meinung behauptet werden

— Ref.). Die Hypochorda erstreckt sich nach vorn bis

fast zur Herzgegend und reicht nach hinten bis über

die Aftergegend hinaus; hier bildet sie sich aus dem

Schwanzdarm, der bald nach Abgabe dieser Zellen

atrophisch wird.

Die Hypochorda der Salmoniden hat nichts mit

dem Ligamentum longitudinale ventrale zu thun, wie

andere Autoren (siehe auch oben Klaatsch) annehmen.

Dieses Band entsteht vielmehr aus Mesodermzelleu in der

Nähe der Chorda. Die Hypochorda wird allerdings in

diese Bandanlage hineinbezogen, aber atrophirt inner-

halb derselben.

Felix (37) behandelt in einer sehr umfangreichen

und ausführlichen Arbeit die Entwickelung der Sal-

monidenniere, die in mehrfacher Hinsicht zu wesent-

lich neuen Anschauungen der Teleostierniere und na-

mentlich der Vorniere führt. Es können hier nur die

hauptsächlichsten Resultate der sehr detaillirten Arbeit

besprochen werden.

Die erste Anlage der Vorniere erscheint in Ge-

stalt von fünf hintereinander gelegenen soliden Vor-

wucherungen beider Seitenplatten. Dieselben sind streng

raetameral und finden sich in der Höhe des dritten bis

siebenten Crwirbclpaares ; F. deutet sie als Vomieren-

canälchen rudimentären Characters; sie bestehen nur

kurze Zeit Bald darauf beginnt ein Umwandlungs-

process der Vornierenanlage: Die einzelnen Vomieren-

canälchen verstreichen zu einer Falte (primäre Vor-

nierenfalte). Gleichzeitig damit tritt im Bereich des

8.— 10. Urwirbels die Anlage des caudalen Abschnittes

des primären Harnleiters (Vor- oder Urnierengang

der Autoren) auf. Derselbe entsteht angeblich durch

einen gleichzeitigen Zerfall der primären Scitenplatten
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in secundärc Scitenplattcn, Harn Iciteran läge und „Venen-

strang*. So bildet sich dann der caudale Abschnitt

veiter bis zu seiner Einmündung in den Darm. Damit

ist die eigentliche Entwickelung der Vomiere abge-

schlossen ; es folgen jetzt nur noch secundäre Verände-

rungen.

Die primäre Vornierenfaltc wird durch Einfaltung

(secundärc Vorniercnfalte) in einen dorsalen und ven-

tralen Abschnitt zerlegt. Aus ersterem wird der cra-

niale Abschnitt des primären Harnleiters, aus dem ven-

tralen die Vornierenkammer.

Im Laufe der Entwickelung kommt der dorsale

Abschnitt lateral, der mediale ventral zu liegen. Heide

bleiben nur an einer Stelle durch das Pseudovor-
nieren eanälchen verbunden. Dann beginnt die An-

lage des Glomerulus, die paarig ist und die Vornicren-

kammer nicht einstülpt, sondern von dieser umwachsen

wird. Der Glomerulus der Salmouidenvorniere stellt

«in sackförmig erweitertes und vielfach gefaltetes Ge-

Gcfäss dar. Beide vereinigen sich caudalwärts und

gehen in die Bildung der Arteria mesenterica über.

Ausser diesem Hauptafferens bilden sich auch Nebeu-

afferentia. Die Anlage des Vornierenglomerulus soll

unabhängig von der Aorta entstehen.

Die Urnierencanälchcn entstehen im Bereich des

mittleren Drittels des Harnleiters und zwar aus sich

abschnürenden halbkugeligen Verdickungen der dor-

salen Wand desselben. Ihre Zahl schwankt zwischen

5 und 9. Sic entstehen relativ spät und gehen bis

zum Ausschlüpfen des Thiercs keine Veränderungen ein.

Die primären Nach nicren eanälchen entsteheu im

Bereiche der caudalen Hälfte des primären Harn-

leiters, von der Mitte der Urniercnanlage bis zur Cloake.

Sie bilden sich von dorsal vom Harnleiter gelegenen

Zellen, deren Herkunft zweifelhaft ist. Die Rückbil-

dung der Vomiere beginnt am Ende des dritten

Monats nach dem Ausschlüpfen der Thiere. Der Glo-

merulus zerfällt nach Oblitcration seiner Gefässe.

IV2 Jahr nach dem Ausschlüpfen sind Glomerulus, Vor-

nierenkammer uud Pscudovornierencanälchen geschwun-

den, der craniale Abschnitt des primären Harnleiters

dagegen ist noch erhalten.

Am Ende des 2. Monats nach dem Ausschlüpfen

zeigen sich Veränderungen an den Urnicrencanälcben^

die rapid an Masse zunehmen und sich theilen. Auch

die Theilstückc (secund. Urnierencanälchcn) bleiben

solid. Dann theilen sich auch die Theilstückc weiter.

Die Nachnierencanälchen brechen gegen Ende des

zweiten Monats nach dem Ausschliipfeu in den primären

Harnleiter durch. Ausserdem entstehen secundärc

Nachnierencanälchen vom Harnleiter aus im ganzen

Umfang seiner Wand. Daun erfolgt die Bildung ter-

tiärer Nachnierencanälchen. Die Anlage der-

selben ist genau so wie die der primären, doch sind

beide völlig unabhängig von einander. Sie können

überall entweder vom Harnleiter oder von den primären

oder secundären Nachnierencanälchen entstehen.

Für die Nachnierencanälchen der sog. Caudalniere

entsteht ein eigener Ausführungsgang (secundärer Harn-

leiter), der gesondert in den Darm mündet. An der

Mündungsstelle (beider) Harnleiter bildet sich die Harn-

blase aus einer Erweiterung des Darmes.

Das sogen, lymphoide Gewebe der Salmo-

niden niere ist kein lyraphoides Gewebe. Es entsteh:

durch Wucherung der Zellen der Yenenwand. So ent-

steht ein Balkenwerk, in dessen Maschen die venüs«

Gcfässe, primären Harnleiter und Drüsenapparat fa

Niere liegen (pseudolymphoid es Gewebe). Aus d---

Zellen desselben gehen z. Th. farbige Blutkörperch-:

hervor.

Die ausführliche, in diesem Jahre verörTentlii-bv

Arbeit vou Price (65) über die Entwickelung db

Urogcnitalsystems von Bdellostoma war Ref. leider nidn

zugänglich.

Mit der Kehlkopfentwicklung der Säugethiere

schäftigt sich Kallius (58). Als Material für ft

früheren Stadien dienten Säugethicrembryoneu. für -I

älteren meist menschliche. Die Untersuchungen be-

ziehen sich hauptsächlich auf die Untersuchung i

Formverhältnisse und die Entwicklung der Knorpel

K. leitet die Arytaenoidwülstc aus dem Iii»

rial der fünften nur ganz rudimentär auftretenin

Kiemenbögen her. Das Material derselben ni

sicherlich zum Aufbau des Kehlkopfs verwandt, i

glaubt, d.iss auch das Gebiet des vierten, dritten ad

auch ein Theil des zweiten Visceralbogeus zum Aufbau

des Larym verwandt wird. Bekanntlich sind DO

2 Visceralknorpel beim Menschen gut entwickelt in

erste (Mcckel\scher) und zweite (Reichert'scher) Knorpr!

Erster und zweiter und ebenso die viel schwächer ent-

wickelten folgenden beiden Bögen hängen an ihren d r

salen Enden mit einander zusammen. Nach K. entst»::

aus dem zweiten Visceralknorpel das kleine Zungtt.

beinhorn, aus dem dritten das grosse Horn, der mittlw

Theil des Zungenbeins und die Uopula, die nach Beob.

achtungeu an Kindsembryonen sich aus zwei getrenn'.':

Hälften anlegt. Aehnlich wie die Zungcnbeinanli^

geht nach K. die Schi ldknorpelan läge (die aas dem

vierten und fünften Visceialbogen entsprechenden Theilfn

herzuleiten ist) vor sich. Derselbe entsteht ebtnü)
1
'

aus zwei seitlichen Theilen und einer mittler«

Copula.

K. unterscheidet auch beim menschlichen Emen

an der E p i g 1 0 1 1 i s den skelcthaltigen vom skeletli«

Theil. Letzterer umfasst als Plica epiglottica laterale

(später Plica pharyngocpiglottica) den Aditus laryngb.

Ferner konnte K. den phylogenetisch wichtigen Zu-

sammenhang der Epiglottis mit der Cartilago cuxfi-

formis nachweisen. Es konnte weder eine paar-r

Anlage des Knorpels beim Menschen gefunden werdei

noch ein Beweis für seine Abstammung vom seebtt-

Kiemenbögen (Gegenbaur).

Der Kingknorpel zeigt vielleicht eine p«JV

Anlage des hyalinen Knorpels. Zuerst findet der vvn

trale dann der dorsale Verschluss statt; jedenfalls ent-

steht die Ringplattc später.

Die Kingknorpclanlagen haben Fortsätze in

aryepiglottische Falte hinein, die beim Embryo relatu

stark sind (bei Thieren existiren dauernde knorplig

Verbindungen zwischen den Aryknorpeln und den Cir-
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tilagines cuneiformes). Die Trachcalringe werden nicht

;'j.iri|j angelegt.

Epithelverklebuugcu linden iu ausgedehnter Weise

m LuyM statt, nie aber existirt eine vollständige

Verklebung, sondern es bleibt immer eine enge Com-

nuuicationsöffnung zwischen Pharynx und Trachea.

Die Kchlkopfanlage ist schon vorhanden, bevor die

Abtrennung der Trachea von Oesophagus vollzogen ist.

Die erste Kehlkopfanlage repräsentircu im wesentlichen

die Arytaenoidwülste.

Stöhr (78) bringt in einer ausführlichen Vcröffeut-

b'hung den sehr stricten Kachweis der allein meso-

Jamalen Abkunft der Leucocyten und Lymphzellen der

I.ympht'ollikcl des Darmes im Gegensatz zu

Klaatscb. Rettercr u. a., die in neuerer Zeit eine

cüi&dermal-epitheliale Abstammung beobachtet haben

nollteu. Als Untersuchungsobject dienten St. Embryonen

\<m Menschen und von Säugcthieren.

Die Anlage der Follikel geschieht durch Ansammlung

> n Leucocyten im submucöseu Bindegewebe. Die Be-

rührung derDarmoberfläche wird erst nachträglich

fartl) das Tieferwachsen der Drüsen bewirkt. Die sub-

aueöäen Drüsenverlängerungen treiben eine Anzahl

bohl werdender Sprossen und erstrecken sich durch die

poM Dicke der Lymphknötchcn bis zur Ringmuskel-

MticDt, später bei stärkerer Entwickclung des Kuotehcn-

(.•ifebes werden sie wieder in die Höhe gedrängt, ohne

iisa Rückbildungen von Drüsensprossen stattfinden

Meerschwein).

Aehnlich ist das Verhalten beim Menschen, nur

fehll die zugesprochene submucöse Lage. Beziehungen

zu den Driisenschläuchen fehlen hier ganz.

Das Epithel der Darmoberfläche sowohl wie das der

lUnndrüsen ist niemals bei der Bildung und Vermeh-

rung der Leucocyten betheiligt. Die Bildung der

ymphatischen Knötchen des Darms geht in jeder Weise

^abhängig vom Darmepithel vor sich und wird auch

ncht einmal durch die Drüsenbildung eingeleitet.

Im theilweisen Gegensatz hierzu stehen die Beob-

itktngen von W o i t (90) über die M i I /. e n t w i c k 1 u n g.

Bei ürodelen (Triton und Siredon) soll nämlich das

rapathische Milzgewebe aus der dorsalen Pancrcasan-

Kt stammen, wie das auch Kupffer für Acipenser

-nd Ammoroetes behauptet hatte. Dagegen entsteht

bei Anuren (Rann). Selachiern (Pristiurus) und Vögeln

Pataer, Calmuha. Gallus) die Milz aus mesenehymatösen

dementen, die wiederum z. Th. aus der dorsalen Pan-

rcaAitilage z. Th., aus dem Mesenchym der Splanchno-

pleura stammen. Nur diejenigen Thiere, die Pancreas

biben, haben eine Milz. Die Milz hat nach W. stets

P^ehungcn zur dorsalen Pancreasanlage, ist im übrigen

»her ein in Reduction begriffene« Organ.

Sieberlich bedürfen die Beobachtungen W/s einer

kTiirjdlichen Nachprüfung. Auch scheint das verarbeitete

Material, das theilweis sehr spärlich war, durchaus nicht

"jr Entscheidung der Fragen genügt zu haben.

Gemmill (42a) stellt Untersuchungen über die

Entwickclung des Müller' sehen Ganges bei Am-
phibien an. Als Untersuchungsobject diente Triton
punetatus und Raua temporaria. Bei enteren

entsteht das Ostium tubae iu der Mitte einer Fläche

erhöhten Epithels aussen und seitlich vou den hin-

tersten Wimpertrichtern der Vorniere und zwar durch

Einwärtssinken eines Theils dieses Epithels, wodurch

eine tiefe Rinne gebildet wird.

Vom Boden dieser Rinne erstreckt sich ein Zcllen-

strang durch selbstständiges Wachsthum rückwärts

zwischen Wolffschem Gang und dem hier etwas er-

höhten Epithel der Leibeshöhle und bildet so den vor-

deren Theil des Müller'schen Ganges.

Kurz vor der Spitze des Wolffschen Körpers ver-

schmilzt dieser Zellenstrang mit der ventralen Wand
des Wolffschen Ganges, und vou hier bis zur Cloake

erscheint immer das wachsende Ende des Müller'schen

Ganges als eine Verdickung dieser Wand. Es entsteht

also das Ostium tubae und der Müllcr'sche Gang ganz

unabhängig von der Vomiere und ihren Wimper-

trichtern.

Beim Frosch entsteht der Müller'sche Gang in

seiner ganzen Länge unabhängig sowohl vom Wolffschen

Gang als vom Pronephros. Eiu kleiner vorderer Theil

des Müller'schen Gang wird durch Verschmelzung der

Lippen einer langen gebogenen Rinne gebildet. Der

grössere Theil entsteht durch dos Rückwärtswachsen

eines Zellstranges in der Fortsetzung des Bodens der

Rinne.

Ueber die Entwicklung von Thyreoidea und

Thymus, sowie ihrer Nebendrüsen berichteten

Tourncux und Verdun (83) beim Menschen,

Soulie und Verdun (75) beim Kaninchen und

Maulwurf. Die Resultate sind im wesentlichen sehr

ähnliche. Bei menschlichen Embryonen von 3 mm
Länge findet sich die erste Anlage der Thyreoidea;

bei 4 mm langen erscheint sie als medianer nach vorn

und abwärts gerichteter Spross des buecopharyngcaleu

Epithels. Schon bei Embryonen von mm Länge

hängt die Anlage nur noch durch einen Stiel mit dem

Pharynx zusammen. Dann trennt sie sich völlig von

ihrem Mutterbodcu ab und legt >.ich auf die Bifurcation

des Aortcubulbus. Bei 14 mm laugen Embryonen

löst sie sich in ein Netz von Strängen auf.

Bei Kaninchen und Maulwurf erscheint die

Anlage als hohle Ausstülpung der vorderen Pharynx-

wand, schnürt sich als hohle Blase ab und bleibt an-

fangs noch durch einen hohlen später soliden Stiel in

Zusammenhang mit dem Mutterboden. Die Anlage ent-

steht in der Höhe der zweiten Kiementaschen, aber

später in die Höhe der dritten.

Die Anlage krümmt sich dann von vom nach hinten

und umgiebt die Trachea, während ihre Enden zugleich

die Carotiden entlang in die Höhe wachsen. Der mittlere

Theil wird zum Isthmus, die seitlichen zu den Seiten-

lappen der Thymus. Die seitlichen Theil«; bilden starke

Sprossen, die nach allen Richtungen hin anastomosi-

rende Stränge bilden. Der Isthmus verschwindet, wäh-

rend die >eiteutheile sich schnell zur definitiven Ge-

stalt umbilden.

Die lateralen Drüsen an lagen der Thy-

reoidea des Menschen entwickeln sich aus den vor-

deren oder ventralen Wandabschnitten der vierten
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Kiemetitascheu. Sie entstehen später als die mediane

Anlage. Im Stadium von 18 mm Länge verschmelzen

die Horner der medianen Thyreoideaanlage hinten mit

der lateralen Anlage. Die definitive Drüse geht jedoch

zum allergrössteu Theil aus der lateralen Anlage

hervor.

Auch beim Kaninchen und Maulwurf entstehen

die lateralen Anlagen später als die mediane Drüscn-

anlage und «erden zuerst dargestellt durch die erwei-

terten unteren Partieen der vierten Kiemeutaschen, die

noch in Verbindung mit der Pharyuxhöhle stehen. Sic

isoliren sich dann in Gestalt epithelialer Blasen von

diesem und legen sich an die Grenze von Isthmus und

Seitentheilen der medianen Anlagen. Sie erscheinen

von Aufang an reducirt und gehen vielleicht schon im

embryonalen Leben völlig zu Grunde; jedenfalls haben

sie keiuen Anthcil am Aufbau der definitiven Drüse.

Die Nebenschilddrüsen gehen beim Menschen
aus der dorsalen Wand der vierten Kiementaschen her-

vor, beim Kaninchen und Maulwurf erscheinen sie

als Verdickungen der unteren und äusseren Wand der

lateralen Thyreoideae, stammen also ebenfalls aus der

vierten Kiementasche. Sie legen sich in eine tiefe

Grube an der Innenfläche der Seitenlappen der Thy-

reoidea. Sie bleiben durch Bindegewebe von der eigent-

lichen Drüse getrennt, hängen mitunter aber durch

vereinzelte Epithelstränge mit dieser zusammen.

Die Thyrausanlage des Menseben wird zuerst

repräsentirt durch zwei Rohre, die in Abhängigkeit von

den dritten Kiementaschen entstehen; bei 14 mm langen

Embryonen sind die Thymuscanäle schon vom Pharynx

abgeschnürt und treiben am unteren Ende Sprossen.

Eine Thymuslichtung ist uoch bei 24 mm langen Em-

bryonen zu erkennen. Nach weiteren Sprossenbil-

dungen, deren Zellen platte langgestreckte Epithelicn

sind, vereinigen sich ungefähr im dritten Monat die

unteren Enden der Drüsen. Eindringendes Binde-

gewebe und Gcfässe bewirken dann die Läppchen-

bildung.

Beim Kaninchen und Maul wurf entwickelt sich

die Thymus in Form zweier hohler Divertikel an der

ventralen Wand der dritten Kiemeutaschen. Sie trennen

.sich dann vom Pharynx und treiben Sprossen, indem

sie in den Thorax rücken.

Die Nebenthymusdrüsen entstehen bei 8 mm
laugen menschlichen Embryonen au» der Wand der

dritten Kiemeutaschen und rücken mit deu Thymus-

canälen abwärts. Beim Kaniucheu und Maulwurf ent-

springen sie aus der dorsalen Wand derselben Taschen.

Beim Maulwurf atrophiren sie schnell, während sie

beim Kaninchen eine hohe Entwickeluug erreichen.
.

In einer ausführlichen auf zahlreiche l'ntersuchuu-

gen gestützten Arbeit beschäftiget! sich Werth und

(irusdew (88) mit der Eut Wickelung der L'terus-

musculatur des Menschen. Sic wenden sieh im

Wesentlichen gegen Roesger (Titel im vorg. Ber. —
Arbeit war Ref. nicht zugänglich), der die gesammte

menschliche Utcrusmusculatur von der Musculatur der

Gefrisse herleiten wollte (eine solche Auffassung ist der-

maassen absurd und zeugt von so völliger üukeuntniss der

allgemeinen Entwickluugsvcrhältuisse überhaupt, das!

es einer Widerlegung kaum bedurft hätte — Ref.).

Zur Untersuchung verwandten W. und G. nur

menschliches Material vom dritten Embryonalmonat an.

Es können hier nur die Hauptresultate wiedergegeben

werden und es muss wegen der ziemlich zahlreichem

Detailangaben auf das Original verwiesen werden. It.

Uebereinstimmung mit früheren Untersuchungen drs

Ref. finden W. und G., dass die primäre Musculatur

des Genitalschlauchcs Ringmusculatur ist, die natürlich

ganz unabhängig von den Gefässen entsteht Letzter';

liegen anfangs ausserhalb der Musculatur subserös. So

ist die primordiale Musculatur des Corpus uteri die

unmittelbare Fortsetzung der Eileitermusculatur. Sie

entsteht aus der Verschmelzung der beideu Längsmuskel-

systeme dieser. Längsbündel in der Tuba und im Corpiu

uteri finden sich schon irübzeitig während des Em

bryonallobus, gehören aber trotzdem nicht zur primi-

tiven Muskelanlage.

Viel entwickelter ist der Aufbau der Musculatur

im Collum uteri, wo sich im Wesentlishen in der Min»:

Ringbündel, aussen und innen Längsbündel finden. Wäh-

rend sich die Musculatur des Corpus uteri an die d«

Tuben anschliesst, soll die der Cervix sich aus der

Musculatur der Vagina entwickeln. Die Muscularis der

Letzteren entsteht nach W. und G. frühzeitig und un-

abhängig von der eigentlichen Uterusmusculatur : Dk

circuläre Anordnung der Musculatur herrscht auch im

Collum lange vor.

Vom 7. Embryonalmonat an treten auch Längv

bündel im Corpus uteri auf, dessen Musculatur sich

stark vergrössort, theils interstitiell innerhalb der pn-

mären Musculatur theils appositionell von aussen und

innen. Das sog. Stratum submueosum ist schon im

fötalen Uterus der letzten Monate wenn auch noch nicht

in continuirlicher Schicht nachweisbar. An der Aussen-

waud wird die bisher von den Gefässen eingenommene

Zone musculös, ebenso findet Muskelbilduug im serösen

(? Ref.) und subserösen Gewebe statt und zwar in sehr

verschiedener Verlaufsrichtung. Dazu kommen dann

noch die Musculaturcn der Uterusbänder, die mit den

äusseru Muskclschichten des Uterus in Verbindung

treten.

Was die postfötale Entwickeluug der l.'terusmuscu

latur betrifft, so findet nach der Geburt nicht nur cit.

Stillstand in der Ausbildung der Musculatur statt, son-

dern direetc Atrophie. Die Radiärbüudel des erwach

selten Organs sind Abkömmlinge der primäreu Uterus

musculatur.

Die Autoren unterscheiden ein Archi my omt-

trium und ein Paramyometrium, die in den

äusseren Schichten des Organs gelegenen Elemente

werden erst später musculös. Als dritter Bestandthei!

kommen dazu die Uterusligamente und die im Zwischen-

gewebc des Ligam. latum gelegene Musculatur. Das

Paramyometrium zeichnet sich im Gegensatz zum Ar

chiniyomctriura durch wesentlich longitudinale Verlaufs

richtung au>. Zwischeu beiden entsteht um die Gefässe

herum die (iefässmusculatur.

W. und G. glauben in einem gewisseu Gegensau
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jjm Referenten, dass sich die menschliche Uterus-

nu<cutatur der Art an die des zweihöruigen Saugc-

tLi'jruterus anlehnt, dass alle 3 Schichten derselben Riug-

musrulatur, gcfässhaltiges Zwischengewebe (Subserosa)

uud subseröse IJiDgsmusculatur in den oben erwähnten

Irei Schichten der menschlichen Musculatur wiederzu-

finden seien (dabei vergessen aber W. und G., dass

eine musculöse gcfassbaltige Subserosa uur bei Raub-

thieren vorkommt uud allen andern, namentlich deu

Menschen viel näherstehenden Uterusformen fehlt bc-

iieiiungsweise der besonderen Musculatur entbehrt

Namentlich gilt das für den Affeuutcru», der dem

menschlichen doch sieber näher steht als der der

Raubthiere. Ref.).

0. Varia.

90) Albini, G., Aumenti in peso e perditc invi-

sibili degli animali in via di sviluppo. Rendic. dell.

Acad. d. Sc. fis. e mat. (Sez. di Napoli). Scr. 3. Vol. III.
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cctologia ed Evoluzione. Riv. Ital. Nat. Siena. Vol.
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Avec 2 pl., 1 fig. — 101) Ehrenbaum, E., Eier und
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b« 322. — 102) Facciolä, L., Sülle uova de ("onger
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Um. Soc. ü. S. Wales. Vol. XXII. P. 1. p. 96-101.
With 2 pls. — 106) Houssay, F., 1^ rappel onto-

£ n. tique d'une metamorphosc chez les Vertebres. Anat.

Anzeiger. Bd. XIII. No. 1/2. S. 88—39. — 107)
Hubrecht, A. A. W., Palaeontologicnl and embryo-

nal metht'ds. A Rejoinder. Science. N. S. Vol. VI.
No. 131. p. 80-31. — 108) Hüttenbrenner, A. v..

1 eher den Bau der Nabelschnur von jüngeren Em-
bryonen. Wien. klin. Wochenschr. Jahrg. IX. No. 49.

1«»6. S. 1156—1158. Mit 3 Fig. — 109) Kaestner,
>.. Normale und abnorme Durchbrücbe bei Wirbelthier-

embrovncn, besonders au Yogelkeimscheibeu. Arch. f.
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Mit 2Taf. — 110) Keibel, F., Normentafeln zur Ent-

wickelungsgeschichte der Wirbelthiere. I. Normentafel
zur Entwicklungsgeschichte des Schweines (Sus scrofa

domesticus). gr. 4. Jena. 114 Ss. 3 Taf. — 111)
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Zur Entwickelungsgeschichte der Sirenen. Verhandl. d.
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115) Lee, Alice and K. Pearson, Mathematical con-

tributions to the tbeory of evolution. On the relative

Variation and correlation in civilized and uneivilized

races. Proc. Roy. Soc. London. Vol. LXI. No. 375.

p. 343—367. — 116) Mc Gregor, J. H., An embryo
of Crvptobranchus. Zool. Anzeiger. Bd. XX. No. 522.

S. 29. — 117) M 'In tos h, Coutributions to the lifc-

bistories and development of the food and other fishes.

14. Aun. Fish. Board. Scotland. 1896. p. 171

bis 185. — 118) Nishikawa, T., On a mode of the

passage of the eye in a Flatfish. Annot. zool. Japan.
Vol. I. F. 3. p. 73-76. With 2 fig. — 119) Ohlin,
A., Om Tandutvecklingen hos Hyperoodon-Rib. Svenska
Vct Akad.Handl. Bd. XXII. Afh. IV. No. 4. 81 pp.
4 Taf. Deutsche Zusammenfass. p. 28—29. — 120)

Os bor n, H. L., The rodentia in evolution. A preli-

minarv study. Bull. Minu. Acad. nat. Sc. Vol. IV.

No. 1. P. 1. p. 46—55. Withlpl. — 121) Raffaele,
Fr., Condizioni ambienti in cui si sviluppano le uova
dei pesci ossei marini. Gioru. italian. di Fesca e Agri-

cult. Anno I. No. 4. p. 103-111. — 122) Ritter,
W. F., Diemyctylus torosus Esel. The lif-history and
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Acad. of Sc. Vol. I. Zool. No. 2. p. 78—114. With
1 pl. — 123) Supino, F., Deux oeufs de poule ano-

maux. Feuille jeun. Nat. (3). Annec XXVII. No. 323.

p. 201. — 124) Virchow, H.. Dottersacknaht uud
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der Kgl. 1 iv. -Frauenklinik zu Kiel. Arch. f. Gvnäcol.
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Woltersdorff, W., Leber die Neotenie der Batrachier.

Zool. Garten. Jahrg. XXVII. No. 11. S. 327-337.
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Phylogenetisches etc.

1) Baldwin, J. Mark., Organische Selection
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No. 11. S. 385--3S7. — 2) Derselbe, On criticisms
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Ibid. Vol. V. No. 121. p. 634-686. 4) Derselbe.
Dasselbe. Nature. Vol. LV. No. 1438. p. 558. (Ueber-

setzt von Ortmann.) Biolog. Centralbl. Bd. XVII.

No. 11. S. 385—387. — 5) B.iiley, L. H., The sur-

vival of the unlibs: a collectiou of evolution. Essays
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516 pp. — 6; Barclay, W. F., The science of gene-

ration and its phenomena. Marvland med. Journal.

Vol. 86. p. 275 -299. 1896 97. — 7) Bather, F. A.,

Cope's .Factors of evolution". Nat. sc. Vol. V. Jan.

No. 59. p. 37—46. — 8) Blanc, H., De la fecou-
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datiou et de la transmission des caracteres henditaires
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p. 135—186. — 9) Brewster, 0. T., Relation betwecn
individual and racial variabilitv. Nature. Vol. L VII.
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Die Kainogenese als Ausdruck differenter phylogeii

tischer Energien. Morph. Arbeit. Bd. VII.' H. 1,

S. 1—156. Mit 21 Textabb. u. 3 Taf. — 45) Neviani,

A.. II Piteeantropo e la origiue naturale delf uc-o

Rh. Ital. Sc. Nat. Siena. Bd. XVII. No. 3 u. 4. p.J>

bis 44. — 46) Nutting, C. C, Origin and sign-

licance of sex. Proo. .Iowa acad. of sc. 1895. Vol. III.

189f,. p. 32-36. — 47) Nusbaum, J., Allgemein

Uebersicbt der Entwicklung des thierischeu Individuum-

Kosmos (Lemberg). T. XV. p. 91— 111. (Polnisch.

— 48) Derselbe, Kritische Uebersicbt einiger neu?:

Entwicklungstheorien. Ebendas. T. XX. 1895. p. Iii

bis 188. (Poluiseh.) — 49) Derselbe, Noch ein Won
in der Frage der sog. Evolution und Epigene*.

Ebendas. T. XX. p. 848—351. (Polnisch.) - Sti

Osborn. H. F., Ontogenie and phylogenic Variation.

1896. Science. N. S. Vol IV. No. 100. p. 786—78»
— 51) Derselbe, Tbe limits of organic seleetkii

Amer. Natur. Vol. XXXI. p. 944- 950. - 52) Ort-

manu. A. E., Natural Selection and Separation. Pry-

of the Amer. philos. soc. Philadelphia. Vol. X.W

No. 151. p. 175—192. — 53) Pearson, K. and

Alice Lee, Mathematical contributions to the theon

of evolution. On tclegonv in man etc. Proc. rov. sot

of London. Vol. LX. No. 863. p. 273—282. - 54]

Pearson, K. and Kilon. L. Ng., Mathematical con-

tribution to the theorie of evolution. IV. On tbe pro-

bable errors at frequoncy constants and of the in-

fluence of reiidom selection on Variation and correlati>'!

Ibidem. Vol. LXI1. No. 381. p. 173—176. - 55)
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Science progress. 1. p. 278—296. — 57) Quinton.

R., Lc refroidissement du Globe, cause primordial

dYvolutiou. Compt. rend. de l'Ac. d. Sciences de Paris

T. CXXIIL No.24. p. 1094—1097. — 57a) Derselbe.

L'evolution animale, fonetion du refroidissement du

globe. Ibidem. T. CXXIV. No. 15. p. 831 — 884.

Avec 8 ligg. — 58) Romanes, G. J., On isolation in

Organic evolution. The monist. Vol. VIII. No. I

p. 19—38. — 59) Derselbe, Darwin and after Danrin:

exposition of the Darwinian theory. discussion of post-

Darwinian questions. III. Post - Darwinian questiouv

Isolation and phvsiologieal selection. 8". Londoti

192 pp. — 60) Derselbe, An Examination of Weis-

mannism. Chicago and London. 1896. 221 pp-
~

61) Sehlater. G.. Einige Gedanken über die Ver-

erbung. 4. Biol. Centralbl. Bd. XVI. No. 22. S. 7#

bis 803. — 62) Stanley. H. M.. A suggested expen-

ment on heredity. Science. N. S. Vol. III. No. 17.
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Muttgart. — 8) Kutscher, Fr., Zur Physiologie der

Pkspborescenz. Zeitschr. f. physiol. Chemie. XXIII.
>. 109. — 9) Einer, Alfred, Anwendung der Engcl-

mann'schen Bacterienmetbode auf die Untersuchung
•tierischer Gewebe. Wiener academ. Sitzungsbericht.
IM. CVL Mathcm.-naturwiss. Classc. — 10) Ebner,
Victor v-, Weitere Versuche über die Umkehrung der

Doppelbrechung leimgebender Gewebe durch Reagcn-
tieo. Sitzungsber. d. Wien. Acad. Bd. 105. — 10a)

tlüfner, G., Ueber die verschiedenen Geschwindigkeiten,
fc-t denen sich die atmosphärischen Gase im Wasser ver-

breiten und über die biologische Bedeutung zweier von
diesen Grössen. Arch. f. (Anat. u.) Phys. 1897. p. 1 12. —
11) Hamburger, 0. J., Sur un appareil permettant d'etu-
ier les lois de la filtration et de l'osraose de liquides
on mouvement ä travers des membranes homogenes.
Arch. Necrland. XXX. — 12) Kühne, W., Ueber die

Bedeutung des Sauerstoffs für die vitale Bewegung.
Erste Mittheilung.) Ztschr. f. Biol. 35. S. 43. - 13)
Bensen, Hans, Ueber die Durchgängigkeit der Mem-
branen für Fäulnissprocesse. Zeitschr. f. Biol. 35.
8. 101. — 14) Wink ler. F.. Der Nachweis freier

Salzsäure mittelst Alphanaphtol. Centralbl. f. innere
111 39. — 15) Autenrieth, W.. Ueber das Vor-
kommen von Jod in Malachit. Zeitschr. f. phvsiol.
Hernie. XXII. S. 508. — 16) Böthlingk, R. de.
Sur le dosage de l'azote dans les corps organiques par
k proeede de Kjeldahl -Wilfarth. Arch. des scienc.
biolog. de St. Petersb. VI. p. 176. (Nachprüfung der

JikrMbericht d«r ^utnlti. Mediein. 1897. Bd. I.

verschiedenen Modifikationen, die für die Stickstoff-

bestimmung nach Kjeldahl empfohlen worden sind.

Verf. hält für das Zweckmassigste grosse Substauz-

mengen [Harn 10 cem, von festen Stoffen 1—8 g] im
Oxydationskolben selbst zu wägen, mit engl. Schwefel-

säure unter Zusatz von Phosphorsäureanhydrit und
Quecksilber zu verbrennen. Uinzufügung von kiesel-

saurer Magnesia in den Destillationskolben, Kongoroth

als Indicator.) — 17) Horbaczewski, A., Ueber
krvstallisirtes Xanthin und Guanin. Zeitschr. f. physiol.

Chemie. XXIII. S. 226. — 18) Schulze, E., Ueber

die Spaltungsproducte der aus den Coniferensamen

darstellbaren Proteinstoffe. Ebendas. XXIV. .S. 276.

— 19) Schulze, E. und E. Winterstein, Ueber ein

Spaltungsproduct des Arginins. Ber. d. deutsch, ehem.

Gescllsch. XXX. S. 2879. — 20) Schulze, E., Ueber

einen stickstoffhaltigen Bestandteil der Keimpflanzen

von Ricinus communis. Ebendas. XXX. S. 2194. —
21) Emmerling, 0., Die Zersetzung von Fibrin durch

Streptococcen. Ebendas. XXX. S. 1863. 22)

K ossel, A., Ueber die einfachsten Eiweisskorpcr.

Sitzungsber. d. Marburger Gesellsch. f. Naturkunde.

No. 5. — 23) Schmiedeberg, 0., Ueber die

Elementarformeln einiger Eiweisskörper und über die

Zusammensetzung und die Natur der Melanine. Arch.

f. experim. Pathol. XXXIX. S. 1. — 24) Schulze,
E., Ueber den Umsatz der Eiweissstoffe in der lebenden

Pflanze. Zeitschr. f. phys. Chemie. XXIV. S. 19. —
25) Cot ton, S., Quelques Observation» nouvclles en

chimie. Lyon, rm-dic. 37. (1. Formol und Salpeter-

säure zersetzen sich gegenseitig unter Bildung von

C02 und N. Verf. weist darauf hin, dass man diesen

Vorgang vielleicht zur quantitativen Bestimmung der

Salpetersäure verwenden könne. — 2) Normaler Harn

wirkt nicht auf Wasserstoffsuperoxyd zersetzend. Doch

manche Eiweissharnc wirken so, und im Harn sich

entwickelnde Pilze, besonders die Torulacecn. Wcin-

und andere Hefearten bewirken dagegen nur geringe

Zersetzung. Pferdeharn zersetzt, selbst nachdem er

mehrere Tage an der Luft gestanden, Wasserstoffsuper-

oxyd nicht.) — 26) Bcnedieenti, A., Ueber die Ein-

wirkung des Formaldehvds auf einige Proteinstoffc.

Arch. f. Physiol. S. 219«. - 27) Pickering, J. W.,

Digitized by Google



U8 Salkowski und Loewy

Sur de nouvolles substanecs colloidalcs, aualogues aux
atbutninoides, derivecs d'une nucleo-albumine. Compt.
reud. T. CXXV. p. 963. — 28) Schwarz, Friedr.,

Ueber die brom- und jodwasserstoffsauren Salze der

Glutinpeptone. Inaug. Dissert. Erlangen. 1896. —
29) Hofmeister, F., Untersuchungen über die Protciu-

stoffe L Ueber jodirtes Eieralbumin. Zeitschr. f. phvs.

Chemie. XXIV. S. 159. — 30) Liebrecht, A.,

Ueber .lodderivate von Eiweisskörpern (Casein). Bcr.

d. deutsch, ehem. Gesellsch. XXX. S. 1824. — 31)

Wnib le wski, A., Ueber die chemische Beschaffenheit

der Diastasc u. s. w. Zeitschr. f. phys. Chemie. XXIV.
S. 173. — 32) Salkowski, E., Ueber die Einwirkung
von überhitztem Wasser auf Eiweiss. Zeitschr. f. Biol.

34. p. 190. — 33) Zoja, L, Untersuchungen über
die Zersetzung des Elastin durch anacrobe Microorga-

nismeu. Zeitschr. f. phys. Chemie. XXIII. S. 236.
— 34) Orloff, N., Zur Gewinnung von Amidosäuren,
insbesondere Leucin, und deren Trennung. Pharma-
ceut. Zcituug. No. 28. — 35) Joritschitsch, M.

Z., Ueber die Fehling'sche Lösung. Ber. d. deutsch,

ehem. Ges. XXX. S. 2431. ~ 36) Gerock, Zur
Frage der Fehling'schen Lösungen. Ebendas. XXX.
S. 2865. — 37) Lehmann, K. B., Eine neue einfache

jodometrische /.uckerbestimmung. Arch. f. Hvg. 80.

S. 267. — 38) Pflüger, Eduard, Eine neue "Methode
zur quantitativen Bestimmung des Zuckers, als Fort-

setzung meiner Untersuchungen über die Quelle der

Muskelkraft. Pflüger's Arch. f. d. Ges. Physiol. Bd. 66.

— 39) Schlossmann, Arthur, Zur Methodik der

quantitativen Zuckerbestimmung. Wien. klin. Rund-
schau. 45. — 40) Sy niewski, V., Ueber die lösliche

Stärke. Ber. d. deutsch, ehem. Ges. XXX. S. 2415.
— 41) Feilitzer, K. v. und B. Tollens, Ueber an-

gebliche Gummibildung aus Zucker durch Oxydation
mit Kaliumpermanganat. Ebendas. XXX. S. 2581.
(Die Verff. widerlegen eine Angabe von Benne, dass

bei der Oxydation von Zucker durch Kaliumpermanganat
Gummisubstanzen gebildet würden.) — 42) Berthelot
et G. Andre, Recherches sur l'arabinose. Compt,
»Bd. de l'acad. 1896. No. 17. — 43) Löwenthal,
W., Zur Kenntniss der Spontancmulgirung von fetten

Oelen. Arch. f. Physiol. S. 258ff. — 44) Pröscher,
Fr., Die Beziehungen der Wachsthumsgeschwindigkeit
des Säuglings zur Zusammensetzung der Milch bei ver-

schiedenen Säugethieren. Zeitschr. f. phvs. Chemie.
XXIV. S. 285. — 45) Nuttal, H. und" H. Thier-
felder, Thierisches Leben ohne Bactcrien im Vcr-

dauungscanal. Ebendas. XXIII. S. 281.

Die au faulendem Holz nicht selten beobachtete

Phosphorescenz wird von manchen Autoren auf Pilz-

wucherungen zurückgeführt, vou anderen aber, nament-

lich von de Bary. für ein rein chemisches Phänomeu
erklärt. Kutscher (8) konnte nun an phosphoresci-

rendem Holz feststellen, dass die scheinbar pilzfreien

Flächen kaum sichtbare Spalten zeigten, die das Holz

in der Richtung des Faserverlaufes durchsetzten. Die

Spalten zeigten sich in die Tiefe hinein mit einem

zarten, rcin-weissen, wolligen Pilzrasen bedeckt. Das

Myrol leuchtete, abgenommen, für sich, während das

Leuchten an den Stellen des Holzes, wo es abgenommen

war, sofort abnahm. Es gelang auch, den Pilz auf mit

Agar oder Gelatine versetzter Buchenrimle- Abkochung

zum Wachsthum zu bringen, ebenso ihn auf steriles

Tannenholz oder Buehenriude zu übertragen und dieses

leuchtend zu machen. Da der Pilz nicht zur Fructifi-

cation zu bringen war, so konnte er bisher nicht classi-

ticirt werden.

Bringt mau Fäulnissbacterien mit Sauerstoff ent-

Physiolooische Chemie.

wickelnden Algen unter das Microscop, so sieht man die

Bactcrien um die Algen hemm sich sammclu und lebhafte

Bewegungen ausführen ; es steht das mit der Sauerstoff-

entwickelung in directem Zusammenhange. Exner (9;

wollte auf die gleiche Weise die Anwesenheit freien

Sauerstoffs in thicrischen Geweben und Organen prüfen:

er brachte Reinculturcu zweier Fäulnissbacterien (Bac.

fluorescens liquefaciens und Bac. aquatilis communisi

zusammen mit Blut, Skeletmuskel, Herzmuskel, Fett.

Leber, Thyreoidea, Ovarium vom Frosch, mit Milz.

Knorpel, Gehirn, Rückenmark, Nerv, marklosen Nerven

fasern aus dem Tract. olfactor. des Hechtes und

Retina. Alle diese Theile zeigten einen positiven Aus-

fall, insofern sich die Bacterien in Schaaren um h
sammelten. Dies war nicht der Fall bei Knochen.

Lunge, Haut vom Frosch, Magenschleimhaut, Nerv, sub-

maxillaris von der Katze, Pancrcas und Ovarium vom

Kaninchen. — Auch die Orgaue im Vacuum erstickter

Thiere gaben noch die Reaction. — Bezüglich der che-

mischen Körper, auf denen die Reaction beruht, fand

Verf., dass Lecithin die Bacterien anlockt, Protagon und

Cholesterin dagegen nicht. Auch Fettsäuren macht«

Anlockung, Glycerin dagegen nicht.

v. Ebner (10), der früher constatirt hatte, du>

die Bindegewebssubstanzeu ihre doppelbrechendeu Eigen-

schaften durch Phenoleinwirkung umkehren (positiv Sa

negativ und umgekehrt), durch die aliphatischer Ver-

bindungen nicht, hat seine Untersuchungen in ausgedehn

terem Maasse fortgesetzt. — Es bewirkten Umkehrung

Amidobenzol, trotzdem es sauerstofffrei ist, ferner Eu-

genol (im Nclköl enthalten), Carvacrol (Bestandthei:

des Origanumöls), sehr energisch Salicylaldehyd, Ortho-

krcsol. Guajakol. — Aldehyde der aliphatischen Reihe

waren so gut wie unwirksam: Citronellaldehyd, Propwn-

aldehyd, Isovaleraldehyd. Unwirksam war auch Acet-

essigsäureäthylester, Menthylvalerianat, Bromylacet3t.

Die letztgenannten Stoffe wurden als Vertreter hydn>-

cyklischer Systeme gewählt.

Hüfner (10a) bringt zunächst eine Zusammen-

stellung der von ihm gefundenen Werthc über die

Diffusionsgeschwindigkeit verschiedener Gase durch

Wasser und der nach der Exner'scben Regel (nach der

diese Geschwindigkeiten sich umgekehrt wie die Quadrit-

wurzeln aus den specitischen Gewichten der betreffender

Gase verhalten) berechneten. Die Uebereinstimmun?

ist meist eine sehr gute. So z. B. für Sauerstoff be-

rechnet 1,62, gefunden 1,62; Stickstoff 1,73 berechnet

und gefunden; Stickoxydul berechnet 1,34, gefunden

1.35. Die Zahlen bedeuten den Tag als Zeit- und dis

Centimeter als Längeneinheit.

IL bespricht dann „die Beziehungen des Diffusions-

coelicienten des Sauerstoffes zum Naturhaushalt in

Grossen". — Das Wasser der Seen uud Meere ist wr-hl

mit Stickstoff, nicht aber mit Sauerstoff gemäss den

physikalischen Bedingungen gesättigt, das Sättigungs-

dericit muss auf steten Verbrauch an Sauerstoff bezogen

werden. Verf. berechnet nun für das Wasser des

Bodensees zunächst die Zeit, die erforderlich wäre, um

allein durch Diffusion eine Sättigung des gesarainten

Seewassers mit Sauerstoff herbeizuführen. Sie würde
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108619 Jahre betragen. Die Zeit, welche erforderlich

Mi damit 1 cem Sauerstoff bei 760 mm Bar. durch

[ qcm Oberfläche hindurchtritt, wäre = 335,7 Tage;

die Tiefe, bis zu der dabei die äussersten O-Theilchen

vrgedrungen wäreu = 544 cm. — Das zur Sättigung

des Wassers mit 0 fehlende Quantum von einer Tiefe

von 5 m ab ist ca. 13pCt.; für den Boden würden au

ihrer Ersetzung durch blosse Diffusion 558 Jahre ge-

büno. Reine Diffusionsprocesse genügen deshalb nicht,

d«n steten Verbrauch an 0 zu decken.

Der zweite Theil der Arbeit handelt von den Be-

jahungen des Diffusionscoefficienten des Sauerstoffe!

und der Kohlensäure zur Athmung des Menschen. —
Verl berechnet aus dem Diffusionscoefficienten für

Sauerstoff, aus der Grösse der athmenden Lungenober-

liehe, dem Durchmesser der Lungencapillaren und der

Blut und Lungenluft scheidenden Gewebsschicht, endlich

IM dem Widerstande, den eine solche Gewebsschicht

leistete, die Menge Sauerstoff, die pro Minute in das

Blut diffundiren kann. Sie beträgt danach 724 ccm.

Di« Sauerstoffmenge, die bei dem halben Atmosphären-

druck diffundiren würde, wäre per Minute 362 ccm,

d. h. sie würde, nach H.'s Meinung, da der Minuten-

V'-rbrauch bei Körperruhe unter Umständen gleichfalls

n, 360 ccm ausmachen kann, gerade genügen, den

Kaheverbrauch zu decken, bei durch Muskelthätigkeit

oUMm Verbrauche würde jedoch Sauerstoffmangel

intreten müssen. So glaubt Verf. demnach die Sym-

ptom« der Bergkrankheit aus der unzulänglich werden-

den Diffusionsgeschwindigkeit des Sauerstoffes aus den

Alveolen in die Lungencapillaren hinein erklären zu

können. — Eine ähnliche Berechnung für die Kohlen-

säure ergiebt, dass die Druckdifferenz zwischen ihrer

Spannung in Alveolen und Blut sehr gering zu sein

braucht (wie 38,2 mm zu 35,7 mm Hg), damit die ge-

rammte Kohlensäuremcnge durch Diffusion entleert wird.

Die Annahme einer besonderen Secrctionsthätigkeit wäre

nicht nothwendig.

Hamburger (1 1) beschreibt, nach Mittheilung der

früheren Versuche, Diffusionsprocesse an künstlichen

h mogenen Membranen zu studiren, einen hierzu ge-

eigneten Apparat, der aus einem Metalldrahtrohr be-

>teht, dessen M ascheu mit Gelatiue, Agar oder Collodium

ausgefüllt werden. Der Apparat gestattet eine Beob-

achtung der Transsudaüonsprocesse, die zwischen Ca-

pillaren und Lyraphgcfässsystcm ablaufen. Verf. tbeilt

eiaige Resultate mit, die er mit isotonischeu, hyper-

und hypiäotonischen Flüssigkeiten gewonnen.

Kühne {12) bat seine älteren Versuche, betreffend

fie Abhängigkeit der vitalen Bewegung von der Gegen-

wart von Sauerstoff, wieder aufgenommen. Die Saucr-

*toffentziehung geschah durch chemische Mittel (Metalle,

verschieden reducirende Lösungen, indifferente Gase).

1 ntersuchungsobject waren die Staubhaare von Tra-

deseantia virginica. K. weist auf die Schwierigkeiten

hin, die Objecte wirklich sauerstofffrei zu machen.

Sind sie wirklich längere Zeit in sauerstofffreiem Raum
pcweseii, so vermögen elektrische Reize (wegen der Ver-

suchsanordnung sei auf das Original verwiesen) keine

»iestaltveränderungen mehr hervorzurufen. — Als con-

servirend auf die vitale Bewegung erwiesen sich 0,1 proc.

Kalilauge und 0,1—0,5 proc. Alkalicarbonatlösungen. —

Oxydirendo Mittel, wie Wasserstoffsuperoxyd, vermögen

die durch Sauerstoffentziehung zum Stillstand gekommene

Bewegung wieder anzuregen.

Hcnscn's (13) Versuche betreffen die Fähigkeit

von Bacterien, Pergamentpapier zu durchdringen. Um
die Unversehrtheit der Membranen zu prüfen, wurden sie

zuvor mit Hämoglobinlösungen gefüllt und dessen

etwaiger Durchtritt beobachtet. Es zeigte sich nun,

dass Membranen, die für Hämoglobin undurchgängig

waren, doch uoch Bacterien passiren Hessen. Benutzt

wurden Heinculturen von Bact. coli, Prot, vulgär., Bac.

subtil., Staphylococcus pyogen, aur., Bac. Plymouth,

letzterer besonders werthvoll dadurch, dass er an der

Luft einen schön rotheu Farbstoff bildet und so schon

macroscopisch erkennbar Ist. Die Zeitdauer bis zum

Durchtritt war erheblich, sie schwankte zwischen 6 und

11 Tagen. — Verf. prüfte ausserdem Hühnereier auf

die Durchgängigkeit ihrer Schalen. Es fand sich, dass

Uholeravibrionen im Stande sind, unversehrte Eischalen

zu durchdringen. — Was die Art des Durchdringens

anlangt, so scheint es sich um Durchwachsungon zu

handeln.

Winklcr (14) geht von der bekannten Erfahrung

aus, dass eine Lösung von Alphanaphthol und con-

centrirter Salzsäure ein Reagens auf Kohlehydrate

bilden. Fügt man zu einer Zuckerlösung einen Tropfen

20 proc. Lösung von a-Naphthol und 2 ccm concentrirter

Salzsäure, so färbt sich nach kurzem Kochen die

Flüssigkeit violett. Umgekehrt kann man Zucker und

a-Naphtol zum Nachweis freier Salzsäure benutzen.

Bringt man auf ein Porzellanschälchcn etwas stark

verdünnt« Salzsäure, eiuige Körnchen Traubenzucker

und einige Tropfen 5 proc. alcoholischer Naphtollösung

und dampft vorsichtig (am besten auf dem Wasser-

bade) ab, so cutstcht eine bald tiutenartig werdende

blau-violette Zone. Mau kann sich auch eine >/a bis

1 pCt. Traubenzucker (auch Michzuckcr) enthaltende

aleoholisehe Naphtollösung vorräthig halten und diese

direct zur Salzsäure hinzusetzen. Noch eine 0,04 proc.

Salzsäure giebt ein sicheres Resultat. Wie Salzsäure

verhalteu sich Schwefel- und Phosphorsäure. Ein ne-

gatives Resultat zeigeu Milchsäure und Essigsäure.

Man kann danach die vorstehende Probe bei der Unter-

suchung des Mageninhaltes auf Salzsäure verwenden.

Auteurieth (15) wirft die Frage auf, ob die jod-

haltigen Algen, welche das Jod in organischer Ver-

bindung enthalten, das Jod ausschliesslich aus dem

Meerwasser aufnehmen und nicht auch aus jodhaltigen

Gesteinen, auf welchen sie aufsitzen. Verf. hat schon

früher gelegentlich Jod in einem Malachit gefunden,

diese Beobachtung aber nicht weiter beachtet. Sic hat

jetzt, seit der Entdeckung des normalen Vorkommeus

von Jod im Organismus, eine erhöhte Bedeutung er-

halten. Die quantitative Bestimmung des Jods ergab

in den einzelnen Stücken des Malachits einen zwischen

0,08- 0,4 p< t. schwankenden Gehalt hieran, neben

1,8—5,5 pCt Chlor. Alle sonst untersuchten Malachite

enthielten kein Jod. Verf. macht noch darauf auf-
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merksam, dass in 10—15 g Actznatron sich fast immer

deutlich Jod nachweisen lasse, man müsse daher für

diese Untersuchungen das aus Xatriummetall dar-

gestellte Aetznatron benützen.

Horbaczewski (17) fand, dass Xanthin, welches

als amorphes Pulver beschrieben wird, mit 1 Mol.

Crystallw&sser in schönen, farblosen, glänzenden Crystall-

drusen erhalten werden kann, wenn man 1 g Xanthin

in wenig Natronlauge löst, auf 2 Liter verdünnt, er-

wärmt und dann mit Essigsäure ansäuert. Beim Stehen

crystallisirt das Xanthin mit 1 Mol. Crystallwasser aus.

Die Verbindung lässt sich im Vacuum, ja selbst bei

110° ohne Veränderung trocknen, bei 125—130° werden

die Crystalle matt und undurchsichtig und verlieren

ihr Crystallwasser. Die Kenntnis* dieser Eigenschaft

des Xanthins ist sehr wichtig zur Characterisirung des-

selben, sowie in analytischer Beziehung. Es ergiebt

sich daraus, dass man das Xanthin zum Zweck der

Analyse bei 130° trocknen muss. II. Auch das Guanin

kann unter ähnlichen Bedingungen crystallisirt werden,

zweckmässiger jedoch aus der wässerig-alcoholischcn

Lösuug. Es crystallisirt wasserfrei und nimmt auch

bei 130° nicht an Gewicht ab.

Schulze (18) hat früher in den Keimpflanzen von

Abies pectinata und Picea excclsa Arginin in sehr

grosser Quantität gefunden, ferner auch ermittelt, dass

die aus den Abies-Samen dargestellte Proteinsubstanz

beim Erhitzen mit Salzsäure sehr viel durch Phospbor-

wolframsäure fällbare Substanz liefert. Verf. hat nun

im Verein mit Rongger diese Verhältnisse näher

untersucht

I. Proteinsubstanz aus Picea excclsa nach dem Ver-

fahren von Ritthausen sehr rein dargestellt (mit

17,1 pCt. N.), lieferte beim Kochen mit Zinn und Salz-

säure sehr grosse Mengen Arginin, nämlich mehr als

10 pCt, während Heder aus anderen Proteinsubstanzen

nur 0.25—2.75 pCt. erhielt. Von dem gefundenen, in

dem angewendeten Eiweiss enthaltenen Stickstoff wurden

20 pCt. in Form von Basen abgespalten, mehr als

*/s dieses Betrages fällt auf das Arginin.

II. Die Proteinsubstanz aus Abies pecti-

nata konnte nicht so rein erhalten werden. Von dem
Stickstoff fanden sich nach dem Kochen mit Zinn und

Salzsäure 27,3 pCt. in Form von Basen, wovon gleich-

falls ungefähr »/s auf Arginin zu rechnen sind.

Entsprechend den Anschauungen Kossei 's sind

die Proteinsubstanzen der Coniferensamcn ganz beson-

ders reich an der bascnbildenden Protamingruppo.

Nach Kos sei liefert das Protamin bei der Hydrolyse

wahrscheinlich 3 Mol. Arginin, 1 Mol. Histidin, 1 Mol.

Lysin. Nach der Zusammensetzung der Basen kamen

ungefähr tya des Stickstoffes der Basen auf Arginin.

In der That fand sich dieses V.-rhältniss auch in dem
bei der Zersetzung des Conifereneiweiss erhaltenen

Basengemenge. Nebenher macht Verf. darauf aufmerk-

sam, dass nach diesen Untersuchungen das Coniferen-

eiweiss ein vorzügliches Material zur Darstellung von

Arginin ist.

Schulze und Winterstein (19) haben unter

den Producten, welche Arginin beim Behandeln mit

Barytwasser liefert, neben dem schon früher von Schuld

und Liebreich festgestellten Harnstoff eine Base ge-

funden. Als sie den von der Extraction des Harnstoff

übrig gebliebenen Rückstand mit Benzoylchlorid und

Natronlauge behandelten, erhielten sie eine Verbindung

welche nach ihrer Zusammensetzung und in allen Einzel-

heiten mit der Ornitbursäure Jaffe's übereinstimmt, äi?

Jaffe aus dem Harn von mit Benzoesäure gefüttert«

Hühnern isolirt hat, Jaffe hat die Omithursäure als

Dibenzoylverbindung der Diamidovaleriansäure erkannt,

mithin bildet sich aus dem Arginin durch Barytwasyr

neben Harnstoff Diamidovaleriansäure. Die Vff. stellen

danach eine Constitutionsformel für das Arginin auf

und behalten sich den Versuch vor, das Arginin durtfc

Einwirkung von Cyanamid auf Diamidovaleriansäure

synthetisch darzustellen.

Aus der Keimpflanze von Ricinus erhiel t S c h u 1 1 e (20

durch Auskochen mit Alcohol u. s. w. einen neuen

stickstoffhaltigen Körper von der Formel Ci 2 H]3 N*s 0,

das Ricidin. Dasselbe crystallisirt in kleinen farblos«!

Prismen, schmilzt bei 193°, ist ziemlich schwer löslich

in kaltem Alcohol, ziemlich leicht in heissem. Die

Substanz ist dadurch ausgezeichnet, dass sie mit Sal-

petersäure und Ammoniak eine Reaction giebt. weicht

an die Murexidreaction erinnert. Aus den Cotyledon«

von Keimpflanzen, welche einige Wochen lang im

Dunkeln vegetirt hatten, erhielt Sch. 8Vt pCt Ricidin.

Bei der Zersetzung von 4 kg sterilisirten feucht«

Fibrins durch Streptococcen — es wurde zur Impfung

Streptococcus longus Petruschky gewählt — erhielt

Emmcrling (21) 0,76 g Tyrosin, äusserst wenig Leurin,

0,51 g Bernsteinsäure, Essigsäure, Propionsäure, Butter-

säure. Capronsäure, vielleicht auch Valcrian säure, am

basischen Productc ausser viel Ammoniak Methylamin,

Trimethylamin, Collidin und zwar wahrscheinlich a-Ooi-

lidin. Giftige Productc wurden nicht erhalten.

Kossei (22) entwickelt eine neue sehr int«

essante Anschauung über den Bau der Eiweiss-

körper.

K. hat ausser dem Salmin im Lacbssperm <

(Micscher's Protein) und Sturin im Störsperma noch ein

drittes Protamin, das Clupein im Heringssperma ge-

funden, welches in ähnlicher Weise, wie die bisherigen

Protamine isolirt wurde. Die Protamine werden eben;«

wie die Eiweisskörpcr durch Ferocyankalium, Phosphor-

wolframsäurc u. s. w. ausgefällt, aber schon in neutraler

Lösung, während es bei den Eiwcisskörpern — mit

Ausnahme des Histons — des Zusatzes einer Säurt

bedarf. Das Clupeinsulfat entspricht der Formel

C30 H57 N, 7 Oe , 2 IL S04 . Bei der Zersetzung der Pro-

tamine durch Säuren entstehen drei Basen -, das Arginin.

Histidin und, wie K. jetzt gefunden hat, auch das Lysin.

Alle 3 treten auch als Zersetzungsproduct des Eiweisses

auf. Nimmt man an, dass 3 Mol. Arginin, 1 Mol.

Histidin, 1 Mol. Lysin unter Verlust von 4 HjO zu-

sammentreten, so ergiebt sich die oben angeführte Formel

des ClupeTn. Die Protamine theilen mit den Eiweiss-

körpern nicht allein die oben angeführte Fällbarkeit

sondern auch, wie Balke hervorgehoben hat, die Biuret

reaction, sie sind ferner nicht durch Pepsin Verdauung
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•ohl aber durch Trypsiu fällbar und zwar unter Bil-

dung von Argiuin, Histidin und Lysin. Bei der Hy-

drolyse durch verdünnte Schwefelsäure entsteht aus

dem Sterin unter Aufnahme von 2 Hs 0 ein dem Pepton

analoger, durch intensive Biuretrcaction ausgezeichneter

Ki»rper, das schwefelsaure Sturon von der Zusammen-

setzung C-ao H«, X l7 08 , 211, S04 . Es ist demnach wahr-

scheinlich, dass allen Eiweisskörpern die Protamine zu

(»runde liegen, welche als Kern derselben anzusehen

>ind. Durch Anlagerung verschiedener Gruppen: Amido-

säuren der aliphatischen Reihe oderauch der aromatischen

Keibe, sowie ferner durch mehrfaches Vorhandensein

einer bestimmten Gruppe im Molekül, Eintritt der

schwefelhaltigen Atomcomplexe u. s. w. würden hieraus

die verschiedenen Eiweisskörper hervorgehen.

Schmied eberg (28) hat es unternommen, aus

dem vorliegenden analytischen Material für die genuinen

Kiwcissstoffe, für eine Anzahl ihrer Spaltungs-, Um-

lündlungs- und Verdauungsproductc Elementarformeln

zu berechnen, durch die nicht nur engere Beziehungen

iwisoben diesen aufgedeckt werden, sondern durch die

er dahin gelangen wollte, die Beziehungen, die zwischen

den Eiwcisskürpcrn und den sog. Melaninen bestehen,

aufzuklären. Die Berechnung geschah so, dass zunächst

"hne Berücksichtigung des Schwefelgebaltes eine zu den

analytischen Daten möglichst stimmende Formel be-

rechnet wurde, diese dann, entsprechend der gefundenen

S.b*efeltnenge, unter Ersetzung von 2 Atomen 0 durch

ein Atom S vervielfältigt wurde. - Diese „Grundformeln*

pbn ein allgemeines Bild von der Zusammensetzung

der betreffenden Eiweissstoffe, ohne über ihr Molecular-

gfrwicht etwas Bestimmtes auszusagen.

Zuerst bringt Sch. die Grundformelu des Fibrins,

Globulins und ihrer Verdaungsprodukte. Die des aus

Blutplasma dargestellten Fibrins ist: C,o8H,e2N3uSOM ;

da* durch Erhit2en einer Fibriuogenlösung entstehende

1 oagulationsfibrin hat dieselbe Zusammensetzung

fr 1 Mol. U2Ü. Dagegen zeigt das Blutfibrin sich zu-

sammengesetzt aus: CmHigaNjoSOss -f-
1
2 H20, welche

Formel auch dem Fibrinogen (abgesehen von demselben

Wassermolekül) zukommt. Aber Sch. wendet sich gegen

die Annahme, als ob das Fibrin einfach ein festgewor-

denes Fibrinogen sei, ist vielmehr der Anschauung, dass

das Blutfibrin eine Verbindung von Plasma-(Fibrinogen-)

l ibrin mit Paraglobulin sei. Die Fibrinalbumosen sind

je nach der Art und dem Grade der Verdauung ver-

schieden constituirt. Die als a-Fibrinosen zusammen-

gefaßten (z. B. Hemialbumose I (Kühne), Dysfibrinose)

haben: C^HiseNjoSOj,, mit variablen Wassermengen

Verbunden , die ß • Fibrinösen (Hemialbumose II

Kühne): C„iH, 7aN»SOM -fr VtH20; die y-Pibrinosen:

'-toiHuuNVSO,! -fr- 5H20; die a- Fibrinpeptone zeigen,

abgesehen vom Wassergehalt, dieselbe Zusammensetzung
wie die z?-Fibrinosen ; Ampho- uud Amphipepton Kühne:
' lsHmNjoSO«, letzteres noch l'/i Mol. H20. Endlich

das Paraglobulin: CnjHjgjNsoSOa,,, die a-Globulosen

:

^uHutNjoSÜsa , die ß - Globulosen : ^„II^NsoSO.»;
letztere sind fast gleich den /?-Fibrinosen zusammen-

gesetzt, ohne dass man darum anzunehmen berechtigt

st, dass letztere dem Paraglobulin entstammen. Auf

Grund dieser Formeln erläutert Verf. nun, in welchem

genetischen Verhältnisse Albumoscn und Peptone zum
Fibrin stehen. Er betont, dass es sich bei der Ent-

stehung dieser Verdauungsproductc nicht nur um eine

Hydratation, sondern um Spaltungen handle unter

gleichzeitiger Wasseraufnahme. In gleicher Weise be-

trachtet Verf. die Eiweisskörper der Muskeln: Myosiu,

Myoglobulin, Myosinosen. Ersteres hat die Formel:

CiwHmNaoSOss, das zweite: C,MH,7«NJOSOao. Die Proto-

myosinose ist ein einfaches Hydrat des Myosins, von

dem es sich nur durch ein Plus von 1 Mol. H 20 unter-

scheidet. Dagegen stellt die Deutcromyosinose

(CweHiTaNsoSOj,)) ein Spaltungsproduct desselben dar.

Weiter berechnet Vf. die Formeln des Serum- und Eier-

albumins; für ersteres ergiebt sich ^„H^NjoSOm, für

letzteres < »H^N^SO.« -f Wasser. — Endlich bespricht

Schmiedeberg die durch massige Einwirkung von Säu-

ren, Alkalien und Oxydationsmitteln auf Serum- und Eier-

albumin entstehenden Produkte: die Antialbumine, die

Desamidoalbuminsäure, die Oxyalbuminsäuren.

Das letzte Capitel ist der Untersuchung der Natur

der Melanine, der normalen und pathologischen braunen

und schwarzen Pigmente des Thierkörpers, gewidmet.

Sch. stellte sie sich zunächst künstlich durch langes

Kochen von Eiweiss mit concentrirten Mincralsäurcn

dar, und zwar zunächst die Melanoidinsäure aus Serura-

albumin mit Salzsäure, dann aus Witte's Pepton mit

l'hosphorsäure. Er kommt auf Grund der gefundenen

Zusammensetzung und der Menge, die sich gewinnen

lässt, zu dem Schlüsse, dass durch die Säurewirkung

auf Eiweiss neben der gewöhnlichen Umsetzung desselben

in Albumosen, Pepton, Antialbumin, Amidokörper, einige

Albumoscn- und Peptonmoleküle ohne weitere Spaltung

durch NH3- und H20-Austritt so rasch wasserstoffärmer

werden, dass sie einer weiteren hydrolytischen Spaltung

nicht mehr zugänglich sind.

Vf. untersuchte dann die Constitution von Melanin,

das er aus einem amelanotischen Lebersarcom darstellte.

Die gewonnenen „Sarcomelanin" - Körnchen haben:

CcHuN'ioSOm -j- »/, U20; die daraus dargestellte Sarco-

melaninsäure hat dieselbe Formel, jedoch + 4 Mol. H,0,

ist daher als Hydrat des ersteren zu betrachten. —
Weitere Untersuchungen und Berechnungen der von

anderen Autoren analysirten Melanine zeigten danu,

dass diese verschiedenen Melanine verschiedene Zu-

sammensetzung haben, specicll sich auch in Bezug auf

den N-Gehalt unterscheiden; Vf. leitet das von ihrer

verschiedenen Entstehung aus dem Eiweiss ab. Aber

nicht das Eiweiss selbst ist die Muttersubstanz der

Melanine, sondern Spaltungsproductc desselben, die

durch Austritt kohlenstoffhaltiger Gruppen aus dem-

selben entstanden sind.

Die umfangreiche (97 Seiten), im Wesentlichen zu-

sammenfassende Abhandlung Sehulze's (24) ist zum

grösseren Theil von vorwiegend pflanzcnphysiologisclu-m

Interesse, sodass lief, sieh auf Wiedergabe der wesent-

lichsten Resultate beschränken müssen. Bezüglich des

Keimungsvorganges fasst Verf. seine Resultate fol»

gendermaassen zusammen: Während des Keiimmgs-

vorganges entsteht beim Zerfall der Eiweissstoffe,
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bezw. der bei ihrer hydrolytischen Spaltung zu-

erst gebildeten Alburaosen und Peptone, ein Gemenge

von Stickstoffverbinduugen, in welchem aromatische

Amidosäuren, Amidosäurcn der fetten Reihe und Argi-

ii in wahrscheinlich niemals fohlen. Ob bei diesem

I'rocess Asparagin und Glutamin in gewisser Menge

direct >ieh bilden, kann zwar in Frage gestellt werden,

doch ist es keineswegs unwahrscheinlich. Ein grosser

Theil dieser Spaltungsproducte zerfällt weiter im Soff-

wcehsel der Keimpflanzen; ein dabei entstehender stick-

stoffhaltiger Rest (Ammoniak?) wird zur synthetischen

Bildung von Asparagin und Glutamin, vielleicht auch

noch anderen Stickstoffverbindungen verwendet. Der

Zweck des letzteren Vorganges ist, diejenigen EiweLss-

zersetzungsproduete, welche zur Kiweissregeneration

nicht direkt brauchbar sind, in ein dazu geeignetes

Material zu verwandeln.

Eine Eiweisszcrsetzung findet aber nicht allein in

der keimenden Pflanze statt. Die sich cutwickelnden

Blattknospen vieler Holzgcwäehsc enthalten nach Boro-

din Asparngin. Dasselbe bildet sich auch in abge-

schnittenen Zweigen; Verf. und seine Schüler fanden

unter gleichen Umstünden Allantoin. Glutamin, Leucin.

Es ist ferner nachgewiesen, dass in lebenskräftigen

grünen Pflanzen ein starker Zerfall von Kiweissstoffen

stattfindet, und es konnte in ihnen Asparagin, (ilutamin,

Tyrosin constatirt werden. Vermutlich zerfällt auch

hier das Eiweiss ebenso wie bei der Keimung. Aehn-

t ich liegen die Vcrhältnis-e für Wurzeln und Knollen.

Bezüglich des Abschnittes IV: „Uebcr die Be-

ziehungen der Kohlehydrate zum Eiweissumsatz und

zur Eiwcissbildung in den Pflanzen"
4

sei auf das Orig.

verwiesen.

Bcnedicenti (26) prüft«, ob und wieviel Form-

aldehyd von Gelatine, Hühncrciwciss, Blutserum, Gattin,

Fibrin gebunden werden kann und welche Verände-

rungen dabei mit diesen Substanzen vor sich gehen.

Zur quantitativen Bestimmung des Formaldehyds be-

diente er sich der Methode von Brochet und Cam-
bier, die sich auf die Finwirkung des Formaldehyds

auf salzsaures Hydroxylamin gründet. Es wird dabei

Salzsäure frei, die mit Natronlauge und Methylorange

als Indicator titirt wird. Es ist nothwendig, sehr lang-

sam zu titriren und nur tropfenweise die Natronlauge

zuzusetzen, wenn nicht weitergehende Zersetzungen ein-

treten sollen. — Alle untersuchten Substanzen verhiel-

ten sich im Wesentlichen gleich; alle binden Formalin,

und zwar langsam, so dass das Maximum erst in Tagen

erreicht wird. Wärme beschleunigt die Reaction, ohne

die Menge des Aufgenommenen zu ändern. Sie ist nur

gering. So binden ! gdclatine (lOproc. Lösung) : 0,0135g;

10 g frisches Bühncreiweiss 0.0375 g, 5 g Casein 0.0295 g.

Gelatine, Eiweiss, Serum werden meist allmälig fest;

nur durch Fäulnissbacterien verflüssigte Gelatine bleibt

flüssig. Fiweiss (auch Blutserum) können, wie Verf. in

Bestätigung anderweiter Beobachtungen fand, selbst

schon nach kurzer Einwirkung von Formaldehyd, durch

Hitze nicht zur Coagulation gebracht werden. — Die

Formalinverbindungen sind für die Verdauungssecrcte

nicht angreifbar. - Es ist möglich, die Verbindungen

wieder zu lösen, und zwar geschiebt dies am besten

durch Destillation im Dampfstrom. Dabei nehmen die

Proteine ihre alten Eigenschaften wieder an, specidi

sie werdcu wieder verdaulich.

Pickering (27) erhitzte aus Thymus dargestellte

Nucleoalbumin 6 Stunden lang auf 150° in zugesebmol

zenen Röhren mit wasserfreiem Chlorcalcium. Er er-

hielt eine braune crystallinische Masse, die noch Biurtt-

reaction, aber sonst nichts mehr von Nucleoalbumin in

sich hat. Sie erzeugt auch nicht — wie dieses —

intravasale Gerinnungen.— Erhitzt man diese crystralloide

Masse 4 Stunden lang in zugeschraolzener Röhre mit

Phosphorpentachlorid bei 125°, so erhält man ein teil-

weise in Ammoniak lösliches Product, das eingeengt

und der Dialyse unterworfen eine colloidale Masse im

Dialysator zurücklässt, die alle Eiweissreactioncn giek

die Polarisationsebene jedoch nicht dreht und, intra

venös injicirt, Thiere durch intravasale Gerinnung«]

tödtet.

Schwarz (28) studirte in Analogie der von C
Paal untersuchten Einwirkung von Salzsäure auf (!e-

latine die durch Brom- und Jodwasserstoffsäure ent-

stehenden Veränderungen, ferner ob die Paal'schf Me-

thode der Darstellung reinen Glutinpcptons aus den

salzsauren Peptonsalzcn mit Silbcrsulfat auch für dir

brom- und jodwasserstoffsauren Salze anwendbar sei.

endlich ob mittelst Ammonsulfat eine Scheidung der'Je-

latinosen von den eigentlichen Peptonen möglich sei. -

Die Darstellung der SaJze gelang nach dem Paal'scht:

Verfahren. Die Salze zeigten sich löslich in \Vas«r,

in den niederen Alcoholen, in geschmolzenem Phenol,

in heissem Eisessig, wenig löslich in Aceton und Chloro-

form, unlöslich in Aethcr, Benzol, Schwcfelkohlcn>to£

Sie reagiren sauer, schmecken leimartig, bitterlich. —

Sic geben intensive Biurctreaction ; keine MillonVn<v
.

Sie sind ausserordentlich hygroscopisch. — Die Sali«'

stellen zunächst ein Gemisch von Glutosen und Glutio-

pepton dar; durch fractionirte Fällung mit Acther ge-

lingt es unvollkommen, leicht durch Ammonsulfat beide

zu trennen; das Peptonsalz wird durch siedeuden AI-

cohol vom Ammonsulfat, das darin ausfällt, getrennt.

Auch das Propeptonsalz (Glutose) wird durch siedenden

Aleohol in Lösuug gebracht und so vom Aramonsulüt

getrennt. Das Säurebindungsvermögen beider Salzarkn

ist verschieden, das der eigentlichen Glutinpeptone bei

weitem höher als das der Propeptone. Mittelst Silbcr-

sulfat gelingt es — wie die Salzsäuren — , so auch di-
1

jod- und bromwasserstoflsauren Salze zu zerlegen und

freie Peptone zu gewinnen. Sic lösen sich leicht in

Wasser, fast eben so gut in Phenol. In Aleohol und

Aether sind sie völlig unlöslich. Sic reagiren auf Lac-

mus sauer. Sie enthalten nach 4 Bestimmungen:

C = 47,29—48,88 pCt, H = 7,19—8,24 pCt, N = 17,21

bis 17.25 pCt. — Verf. hat dann nach Raoult das

Molcculargewicht zu bestimmen gesucht. Er fand, d.v<s

das der Salze mit steigendem Säuregehalt sinkt

Hofmeister's (29) Untersuchungen betreffen:

I. Darstellung von .lodalbumin aus krystallisirten 1

Albumin. Das verwendete Albumin war durch mehr-

maliges Umkrystalliren aus lmlbgcsättigter Amroon-
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sulfatlösung gereinigt. Die Ausbeute ist dabei gering:

aus 1 1 frischen Hühnerei weisses wurden höchstens 15 g

krystallisirtes Eiweiss erhalten. Zur Darstellung wur-

den, nachdem festgestellt war, dass 1 g Jod auf 2 g

Albumin genügt, eine weitere Steigerung des Jods einen

heberen Jodgehalt nicht zur Folge hat. 20 g Eiweiss in

4U0 g Wasser gelöst, mit 10 g Jodkalium, 5 g jod-

saurem Kali und 4 cem concentrirtcr Schwefelsäure

4 Stunden auf dem Wasserbad erhitzt. Der entstan-

dene schön braune Niederschlag wurde nach dem Er-

kalten abfiltrirt und durch viermaliges Lösen in Am-

motiiak und Fällen mit Essigsäure nebst entsprechendem

Auswaschen gereinigt. Zum Scbluss wurde er mit Al-

oohol Tom Wasser befreit, dann mit Aethcr extrahirt

und getrocknet.

II. Eigenschaften und Zusammensetzung des Jod-

ilbumins. Freies Jod war in der Substanz nicht nach-

weisbar, auch bei Einwirkung von salpetriger Säure

Lonnte solches durch Chloroform erst nach geraumer

Zeit nachgewiesen werden. Von Kiweissreactionen zeigte

die Substanz die Xanthoprotcin- und die Biuretreaction

etc., hingegen fehlten: die Reaction nach Mi Hon. nach

Adamkiewicz, die Schwärzung beim Kochen mit

alkalischer Blcilösung. Ferner gab sie die Zuckcr-

reaction nach. Molisch mit a-Naphtol und lieferte

dementsprechend nach dem Kochen mit Säuren nicht

uDerhebliche Mengen eines Phcnylosazons. Als Zu-

sammensetzung ergab sich im Mittel in l'roccntcn:

C 47,83, H 6,59, J 8,93, N 14,25, S 1,26, 0 20,96,

Asche 0,18.

III. Beziehungen des Jodalbumins zum Albumin.

Der Jodgehalt entspricht sehr annähernd dem Verhält-

nis von 2 J auf 1 S; das Jod tritt wahrscheinlich an

die stelle des Hydroxyls im Benzolkern des Eiweiss

(Fehlen der Millon'schen Reaction). Die Veränderung,

islche der aromatische Kern des Eiweisses durch den

ledeintritt erfährt, dürfte auch den negativen Ausfall

derReaction nach Adamkiewicz erklären. Der blei-

ichwärzende Schwefel des Eiweisses ist durch die Jod-

mfnahme vermuthlich aus einer mercaptan- oder sullid-

ähnlichen Bildung in eine sulfosäureähnlichc über-

geführt worden. Weiterbin schliesst Verf. — was von

blonderem Interesse ist — auf (irund theoretischer

Erwägungen, dass bei der Jodirung des Eiweiss etwa

6 pCt. Zucker abgespalten- werden. Diese Quantität

erscheint auffallend hoch, steht aber mit den vom Verf.

über die Grösse der Kohlchydratgruppe im krystalli-

strteo Eiweiss gemachten Beobachtungen im Einklang.

Aus 1 g desselben erhielt er nicht weniger als 0,13

schön krystallirtcn Osazon.

IV. Schicksal des Jodalbumins im Thierkörper.

Beim Digeriren mit Pepsinsalzsäure wird aus dem Jod-

albumin allmälig Jod abgespalten. Einführung von Jod-

albumin (3 g) in den Magen von Kaninchen führt in

einigen Stunden zur Ausscheidung von Jodalkali im

Hanj, welche ein bis zwei Tage anhält. Intoxications-

mcheiuungen traten nicht auf. Injicirt man schwach

alkalische Jodalbuminlösung Kaninchen in die Venen,

» tritt bei kleinen Dosen nur Jodalkali im Harn auf,

W grossen Dosen auch unverändertes Jodalbumiu.

Liebrecht (30) hat verschiedene Jodderivatc des

Caseins dargestellt

1. Pcrjodcasein, dargestellt durch Erwärmen eines

innigen Gemisches von 80 g Casein und 20 g Jod bei

Wasserbadtemperatur, Ausziehen mit Acther, bildet ein

gelbes Pulver mit 17,8 pCt. Jod. Es ist löslich in

heissem Alcohol, scheidet sich beim Erkalten aus. Der

grösste Theil des Jods ist locker gebunden. 2. Jod-

cascin, dargestellt durch Behandeln des Pcrjodcaseins

mit unterschwefligsaurem Natron, Wasser, Alcohol,

Acther, enthält 5,7 pCt. Jod, und zwar festgebunden.

3. Caseojodin, durch Behandeln von Perjodcasein mit

lOproc. Schwefelsäure während 2 Stunden auf dem

Wasserbad erhalten, bildet ein rothbraunes Pulver mit

8,7 pCt. Jod und hat Aehnlichkcit mit dem Jodothyrin

Baumann's. Nach Versuchen von Kocher erwies

sich Caseojodin bei Kröpfen sehr wirksam.

Eine Reihe von Diastascpräparaten, welche Wr<">-

blewski (31) im Wesentlichen durch Fällung einer

schwach alkalischen Lösung durch starken Alcohol, Lö-

sungdes Niederschlages in Wasser, Fällungdurch Aussalzen

mit Magnesiumsulfat, Lösen in Wasser, Dialysiren zur

Entfernung des Magnesiumsulfatcs, Fällen mit Alcohol

dargestellt hat, zeigten einen von 3,96 bis 8,13 pCt.

wechselnden Stickstoffgehalt, sodass dadurch schon

wahrscheinlich wurde, dass die erhaltenen Präparate

Gemische von protein- und dextrinartigen Körpern dar-

stellen. Dem entsprach auch das Verhalten zu Reagen-

tien: deutliche Millon'schc Reaction, Xanthoprotem-

rcaction, Grünfärbung bei der Liebermann'schen Re-

action, andererseits Bildung Kupferoxyd in alkali-

scher Lösung reducirender Körper beim Kochen mit

Säuren. Die Biuretrcaction war nicht constant. Be-

treffs der übrigen Reactionen vergl. das Original.

Zur Abtrennung des Eiweisses wurden Diastasc-

lösungen mit Brücke'schem Reagens versetzt, der

Niederschlag gewaschen, mit Silbercarbonat geschüttelt,

wobei die Protcinsubätanz in Lösung geht, das Filtrat

durch Einleiten von Schwefelwasserstoff von gelöstem

Silber befreit. Die völlige Reindarstellung der Protei'n-

substanz auf diesem Wege gelang zwar nicht, es wurde

aber eine Lösung erhalten, welche auf lösliche Stärke

stark verzuckernd wirkte. Zur Darstellung grösserer

Mengen der Eiweisssubstanz wurden Diastaselösungen

mit verdünnter Schwefelsäure erhitzt, wobei sich eine

Proteinsubstanz abschied, natürlich in unwirksamer

Form. Durch Erhitzen desselben mit Säuren konnten

Leucin, Tyrosin, Ammoniak und organische Basen ab-

gespalten werden.

Das Filtrat von dem durch Brückc'sche Lösung

erhalteneu Niederschlag wurde mit Alcohol etc. in Form

eines schneeweisseu, in Wasser löslichen Pulvers er-

halten, welches stark rechts drehte (specitische Drehung

ungefähr 210"). Beim Erhitzen mit verdünnter Schwefel-

säure lieferte dasselbe ausschliesslich Arabinose; es ist

somit als Araban zu betrachten. Es ist dieses das

erste in Pflanzen vorkommende lösliche Pentosan.

Zur Prüfung der Wirksamkeit der verschiedenen

Diastasepräparate benutzte Verf. lösliche .Stärke, welche

er nach einem neuen Verfahren darstellte. 1U g Rets-
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stärke wurden mit 100 cem 25proc. Kochsalzlösung

verrieben, dazu 20 cem SOproc. Kalilauge gesetzt, die

Mischung in einem Kolben so lange gekocht, bis sie

ganz dünn geworden war, filtrirt, mit Essigsäure schwach

angesäuert, mit Alcohol ausgefällt, durch wiederholtes

Lüsen in Wasser und Fällen durch Alcohol gereinigt

Die so dargestellte Stärke löst sich zu 3—4 pCt. in

Wasser, die LösuDg färbt sich mit Jod blau, reducirt

Fehling'schc Lösung nicht. 0,01 g der verschiedenen

Diastascpräparatc bildete aus 1 g löslicher Stärke 0,433

bis 0,65 g Maltose.

Bezüglich der Natur der Diastase spricht sich Verf.

daliin aus, dasa sie ein eigentümlicher Eiweisskörpcr

sei. Betreffs zahlreicher Einzelheiten muss auf das Orig.

verwiesen werden.

E. Salkowski (32) ging bei seinen Versuchen

über die Einwirkung von überhitztem Wasser auf Ei-

weiss von der practisch wichtigen Frage aus, ob es

möglich ist, die bei der Herstellung des Liebig'schen

Flcischcxtracts bleibenden Fleischrückständc oder das

ganze Fleisch durch Ueberhitzung mit Wasser in eine

für die Volksernährung geeignete Form zu bringen. Die

Versuche reichen mit ihrem Beginn in die Zeit zurück,

als die ersten auf diesem Wege dargestellten diäteti-

schen Präparate, das Kemmerich'sche und das Kocbs-

sche Fleischpepton auftauchten.

Bei den Versuchen mit Rindfleisch ergab sich, dass

bei 8 stündiger Erhitzung desselben mit Wasser auf

131° nur etwa "
3 der organischen Substanz, s

/s

der unorganischen in Lösung ging; bei einer aufs

Neue wiederholten Erhitzung des Rückstandes, im

Ganzen 6 mal, wurde nicht viel über die Hälfte der

organischen Substanz in Lösung erhalten, von der an-

organischen etwa 8
/ ln . Auffallender Weise nahm der

Schwefelgehalt der durch die späteren Auskochungen

erhaltenen organischen Substanz fortdauernd ab,

während der N-Gchalt etwa constant blieb. Zur

näheren Erforschung dieser Thatsache unterwarf Verf.

Bluttibrin, bei welchem die Verhältnisse einfacher

liegen als bei Fleisch, der Erhitzung. Hier ergab sich,

dass der Schwefelgehalt des erhaltenen Products ge-

ringer war, als der des Fibrins, abhängig von Abspal-

tung von Schwefel in Form von Schwefelwasserstoff

beim Erhitzen. Als Zusammensetzung des aus dem
Fibrin erhaltenen Products ergab sich, auf aschefreie

Substanz berechnet, im Mittel in Procenten C 52,10

— H 7,89 — N 16,27 — S 0,68 — 0 23,56. Die

Reactioncu des, der Hauptsache nach, aus Atmid-

albumose bestehenden Products — eine glatte Trennung

in Atmidalbumin und Atmidalbumosc gelang nicht —
stimmten im Wesentlichen mit der von Neumeister
für seine Atmidalbumose beschriebenen überein;' am
Bemerkenswerthesten ist jedenfalls die Fällbarkeit der

Substanz aus der neutralen Lösung durch Essigsäure.

— Eine grössere Quantität der aus dem Fibrin erhal-

tenen Atmidalbumosc — entsprechend 596,25 g organi-

scher Trockensubstanz — wurde der Fäulniss unter-

worfen und daraus 8,48 pM. Indol, 6,9 pM. Phenol,

resp. 7,9 pM. Krcsol, ferner grosse Mengen an flüch-

tiger Fettsäure, Phenylessigsäure, Hydrozimmtsäure,

salzsaure Basen, aromatische Oxysäure, Scatolcarbön-

säure, Bernsteinsäure, also alle Producte der Eiwei»

fäulniss erhalten.

Im Gegensatz zu Neumeister fand S. die Atmid

albumose sehr leicht durch Pepsinsalzsäure verdaulirb.

es bilden sich vorwiegend Deuteroalbumosen, wenig«

primäre Albumosen, welche beide sich in Nicbti m
den aus Fibrin direct erhaltenen Verdauungsprodueier.

unterscheiden. Dasselbe gilt für die Trypsinverdauutii

Dieselbe erfolgt sehr leicht und liefert die gewöhnlich»

Producte. Der Wirkung der Fäulnissbacterien zeigt sich

die Atmidalbumose sehr leicht zugänglich.

Um zu entscheiden, ob der chemische Bau dr>

Eiweissmoleküls bei Erhitzung mit Wasser auf 131*

verändert wird oder nicht, wurden Fütterungsversuche

an Hühnern und Hunden angestellt. Die Fütterung

versuche an Hühnern führten zu keinem entscheidend«.

Resultat Auch die Versuche an Hunden bracht«

über die Frage, ob die Atmidalbumose im Stande ist.

das Eiweiss der Nahrung vollständig zu ersetzen, kein?

volle Enscheidung. Der Versuch im Stickstoffgleich-

gewicht scheiterte hauptsächlich daran, dass die Atmid-

albumose diarrhöische Entleerungen bewirkte und ein

grosser Theil unresorbirt mit den Faeces wieder aus-

geschieden wurde. Ausserdem erwies sich die Eiweiss-

fäulniss im Dann in hohem Grade gesteigert: währead

in den Faeces eines Normaltages nur 0,895 g Essig

säure vorhanden waren, betrug ihre Menge in der Pe-

riode der Atmidalbumose-Fütterung 2,72 g pro Tag.

Elastin aus dem Ligamentum nuchae des Rindes wurde

von Zoja(83) in der von Hoppe-Seyler construirtrj

Flasche unter Luftabschluss sterilisirt, mit Rauscbhrand-

bacillcu inficirt und die noch vorhandene Luft durch

Stickstoff verdrängt Die Gasentwicklung begann i=

4. und dauerte bis zum 44. Tage. Das Gas roch nieh

Mercaptan, enthielt anfangs 67,76 pCt, gegen Ende

99,15 pCt Kohlensäure, ausserdem Stickstoff, Wasser-

stoff und Methan. Von 250 g Elastin waren naci

44 Tagen 79 g in Lösung gegangen. Als Producta

der Gährung fanden sich Mercaptan (kein Schwefel-

wasserstoff), Valeriansäure und Buttersäure in aquira-

lenten Verhältnissen: von ersterer 3,663 g, von letzterer

3,2255 g, sehr geringe Mengen Oxysäure, mit Wahr-

scheinlichkeit Phenyl Propionsäure. Vergeblich unter-

sucht wurde auf Indol, Skatol, Phenol, Kresol, Ssa-

tole3sigsäre, Ameisensäure, Essigsäure, Propionsäure.

Die gewöhnlich geübte Darstellung der Aoidc-

säuren aus ihrer gemeinschaftlichen Lösung mit Hülfe

der Kupferverbindungen ist schwierig, weil einerseits

sich die einzelnen Verbindungen in ihrer Löslichkest

nur wenig von einander unterscheiden, andererseits aus

unreinen Lösungen überhaupt schwer krystallisiren

Orloff (84) empfiehlt nun zu diesem Zweck die bis-

her nicht untersuchten Nickelverbindungen. Das Gly-

cocoll-Nickel löst sich zu 3,35 pCt, das Alanin-Niesel

su 0,76 pCt, Asparagin-Nickel bildet eine amorph«

grüne Masse und ist in Wasser leicht löslich, Leucin

bildet keine Nickelverbindung.

Zur Darstellung von Leucin aus Eiweiss wandte

Verf., um das langwierige Kochen zu umgehen, seht
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viel stärkere Schwefelsäure an — 50 bis 80 proc. —
iod erhitzte nur eine halbe Stunde. Aus Eiweiss er-

hielt er so 4 pCt. Leucin, kein Tyrosin, aus Gelatine

3 pCt. Glycocoll.

Nach Joritschitsch (85) giebt Fehling'sche Lö-

sung, wenn sie mit soviel Schwefelsäure, Salpetersäure,

Palmare oder Weinsäure versetzt wird, dass sie

noch deutlich alkalisch reagirt, beim Erwärmen eine

Ausscheidung von Kupferoxydul, also scheinbare Zucker-

rt-airtion. Verf. führt die Rcaction auf die reducirende

Wirkung der Weinsäure zurück. Gerock (36) be-

streitet durchaus die Richtigkeit der Beobachtungen

»od J. und giebt im Anschluss daran eine Theorie der

F'hling'schen Lösung.

Lehmann (87) empfiehlt im Anschluss an die

de Haen'sche Kupferbestimmungsmetbode folgendes

Verfahren zur quantitativen Zuckerbestimmung aus der

Menge reducirten Kupfersulfati ;s. 60 cem Fehling'scher

Lösung von bekannten Kupfergehalt werden mit 25 cem

Zurkerlösung gekocht, durch ein doppeltes schwedisches

Filter filtrirt, nachgewaschen, bis das Fi I trat 250 cem

betragt. Oder man spült nach dem Kochen direct in

MI Maasskolben und bringt auf 250ccm. — Zu 50 cem

fugt man Schwefelsäure bis zur sauren Reaction, ferner

3 g Jodkalium, schüttelt. Es wird eine dem noch

v<>rnaodcuen Kupfcrsultat entsprechende Jodmenge frei,

wobei Braunfärbung eintritt. Die Menge des freien

Jodes titrirt man mit '/so Normaluatriumhvposulfit-

I sung (1 cem — 3,15 mg Cu). Die erhaltene Kupfer-

menge subtrahirt man von der ursprünglich vorhanden

gewesenen und rechnet die Menge des so gefundenen

reducirten Kupfers auf Zucker um. Die mit Trauben-

Juckerlösungen, Milch, Bier, diabetischem Harn, inver-

trten Kohlehydratlösungen vorgenommenen Bestimmun-

gen ergaben, verglichen mit den nach der Allihn'schen

Methode erhaltenen Werthen gute Uebereinstimmung

bei grösserer Einfachheit uud schnellerer Ausführung.

Man kann natürlich auch den Zucker so bestimmen,

dass man den gut ausgewaschenen Filterrückstand in

Satpetersäure löst, mit einer Messerspitze Harnstoff er-

•ärmt (zur Entfernung der salpetrigen Säure) und ti-

irimetrisch bestimmt. Dieses Vorgehen empfiehlt sich

bti kleinen Zuckermengen.

Pflüger (38) wurde im Verlaufe seiner Unter-

suchungen über die elementare Zusammensetzung des

Moskelfleisches dazu geführt, genau die Methoden zu

prüfen, die zur Bestimmung kleiner Zuckermengen im

Blut und Organen verwendet werden. Vor allem kommt
die Allihn'sche in Betracht. PJL fand nun, dass der

»is Filter dienende Asbest Kupfer zurückhält, das sich

nicht mit Wasser, wohl aber mit salpctersäurehaltigem

Wasser ausziehen lässt. Aus 145 cem Fehling-Allihn-

scher Lösung wurden 15,5 mg Kupfer zurückgehalten.

Ausserdem wirkt das Kali der Fehling'schen Lösung

und auf den Asbest, so dass sein Gewicht abnimmt.

Weiter weist Pflüger auf den erheblichen Einfluss hin,

den die Dauer des Kochens und die Zeit bis zum Fil-

triren auf die Menge des reducirten Kupfers haben. —
Er empfiehlt deshalb folgende Methode, bei der das

Kupferoxydul sich wasserfrei abscheidet und direct ge-

wogen werden kann. In einem grossen Becherglas

mischt man 30 cem Allihn'sche Scigncttcsalzlösung,

30 cem Kupfersulfatlösung (24,6 g CuSo« + 5 H20

auf 500 aqua gelöst), 60 cem Wasser, 25 cem der

Zurkerlösung. Mit Uhrglas bedeckt lässt man die Mi-

schung 30 Minuten im siedenden Wasscrbadc, setzt so-

gleich 145 cem kaltes Wasser hinzu und filtrirt sofort

durch ein gewogenes Asbestfilter, wäscht mit Wasser,

Alkohol, Acthcr, trocknet bei 120°, wägt und berechnet

das Zuckeroxydul auf Zucker. Zur Trocknung der

Asbeströbrchen muss die Temperatur über 100° C. sein,

uud ein trockner Luftstrom muss durch das Asbest ge-

leitet werden. — Die Resultate sind gleich den nach

Allihn. Auch wenn man nach Präger das Kupfer-

oxydul in Oxyd durch Glühen überführt oder es nach

Volhard in Kodanür verwandelt und als solches be-

stimmt, dabei aber 0,4 pCt. des gefundenen Kupfers

addirt, erhält man identische Werthe.

Schlossmann (39) empfiehlt zur quantitativen

Zuckerbestimmung die Hevelman n'sche Methode.

Man benutzt einen Platintiegel mit Sicbbodon. der

durch einen abnehmbaren Platinschuh verschliessbar

ist. Ueber den Sicbbodcn kommt ein Asbestpolstcr.

Durch den Tiegel lässt man, nach Abnahme des Platin-

schuhes, die mit Kupfcrsulfatlösuug im Ucberschuss ge-

kochte Zuckerlösung hindurchfiltriren, wäscht nach,

glüht über der Gebläseflamme, verwandelt dadurch das

Kupferoxydul in Oxyd und wägt. Durch Multiplica-

tionen mit 0,798 rechnet man die gefundene Kupfer-

oxydmenge in Kupfer um und kann aus dessen Menge

mittelst der vorhandenen Tabellen leicht das Zucker-

quantum feststellen. — Man kann, ohne den Tiegel

neu herrichten zu müssen, eine grosse Reihe von Be-

stimmungen hinter einander ausführen.

Syniewski (40) hat durch Einwirkung von Wasser

und Natriumsuperoxyd bei gewöhnlicher Temperatur

lösliche Stärke erhalten, welche weit leichter in

Wasser löslich ist, wie die von Wröblewski. Wäh-

rend vom letzteren eine 4 proc. Lösung erhalten wurde,

löst sich die Stärke vom Verf. bis zu 12,5 pCt. in

kaltem Wasser, anscheinend in jedem Verhältniss in

heissem Wasser. Die Lösungen werden von Jod rein

blau gefärbt, reduciren nicht die Fehling'sche Lösung,

sind stark rechtsdrehend, die speeifische Drehung nimmt

mit der Concentration der Lösung zu um 182,66° bis

189,51 Die lösliche Stärke stellt ein schneeweisses,

amorphes Pulver ohne Geruch und Geschmack dar,

welches nach den Analysen die Zusammensetzung

8C
fl
H 1005 + H20 oder ein Vielfaches dieser Formel hat.

Im Anschluss an ihre Untersuchungen über die

Spaltung der Hexosen haben Berthelot und Audree

(42) die der Arabinose als Typus einer Pentose stu-

dirt, und zwar speciell die Spaltuugsproducte, die

durch Wasser und Säuren verschiedener Concentration

beim Destilliren und Erhitzen unter Druck erzeugt

werden. — Bei Destillation einer dünnen, wässrigen

Lösung Hess sich kein Furfurol nachweisen, dagegen

bildete sich dieses fast zur Hälfte der theoretisch zu

berechnenden Menge bei ihrem Erhitzen auf 200". Um-
gekehrt fand sich fast kein Furfurol beim Erhitzen von
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Arabinose iu zugeschmolzenen Röhren mit Säuren.

Versuche mit Kurfurol selbst zeigten, dass dieses beim

Erhitzen mit Säuren — durch Polymerisation — ver-

schwindet Dafür bildeten sich Uumussäure und flüch-

tige Säuren in kleinen Quantitäten. Bei langer Destil-

lation der Arabinose mit Säuren entstanden reichliche

Mengen Kohlensäure neben Kurfurol.

Löwenthal (43) hat die Bedingungen, unter denen

die Spontanemulgirung von Oelen verläuft, des Ge-

naueren studirt und kam zu folgenden Ergebnissen:

1. Am geeignetsten sind die schwächsten, salzfreien

Sodalösungen (0,06—0,18pCt. wasserfreie Soda), dem-

nächst die dünnen bis 1 pCt. NaCl enthaltenden. 2.

der geringste Oelsäuregehalt, bei dem Selbstcmulgirung

von Olivenöl eintritt, ist 6 pCt. in 0,15pro<\ Soda-

lösung. Durch Zusatz von (1 pCt.) Kochsalz wird die Grenze

herabgesetzt auf 2,3 pCt. Oelsäure. 3. Noch mehr stei-

gernd wirkt dünne neutrale Seifenlösung. 4. Ist der

Oelsäuregehalt höher als 4 pCt.. so wirkt Kochsalzzu-

satz schädigend und hier wirkt Gallezusatz fördernd,

während sie bei geringem Oelsäuregehalt und Abwesen-

heit von Salz verzögernd wirkt. 1>. Verschiedene Ocle

sind verschieden gut emulgirbar: am besten Rüböl,

dann Olivenöl, Lebcrthran: Ricinusöl überhaupt nicht.

Die beste Spontanemulsion wird erzielt mit Hüb- oder

Olivenöl mit 9 pCt. Oelsäure iu einer 0,15 proc. Soda-

lösung (0,0«; pCt. Na2 COs ).

Bunge hat früher darauf hingewiesen, dass der

verschiedene Kiweissgehalt der Milch der

Säuge thiere vermuthlich zu der Wachsthumsgeschwin-

digkeit iu Beziehung steht, derart, dass das Wachs-

thum um so schneller ist, je reicher die Milch an Ei-

weiss. Dieses lässt sich wenigstens für den Menschen,

Pferd, Rind und Hund nachweisen. Pröschcr (44)

hat sich nun unter Bungc's Leitung die Aufgabe ge-

stellt, die Richtigkeit dieses Satzes an einem möglichst

grossen Material von Säugethiereu zu prüfen. Zu dem
Zweck hat Verf. aus einer möglichst grossen Zahl schon

vorhandener Analysen die der Mittelzahleu berechnet,

sie durch eigene Analysen ergänzt und noch an fünf

weiteren Species von Säugethiereu die Wachsthurasge-

schwindigkeit bestimmt, da nur Wägungen am Men-

schen, Kalb uud l'ferd vorlagen. Als Resultat ergab

sich die volle Bestätigung dieses Gesetzes, wie aus fol-

gender Tabelle hervorgeht:

Zeit der Eiweiss

Gewichtsverdoppclung in 100 Theiten
in Tagen Milch.

Mensch . . 180 1,86
Pferd ... «0 2,3
Rind ... 47 4,0
Schwein . . 18 6,89
Schaf ... 10 7,00
Hund ... 8 8,28
Katze ... 5 i),33

Dieses Gesetz scheint auch für die individuelle

Entwickclung gültig zu sein. Der Kiweissgehalt der

menschlichen Milch beträgt am 1. und 2. Tage nach

der Geburt 8,G pCt., am 3.-7. Tage 3,4 pCt., 8— 14

Tage nach der Geburt 2,5 pCt. Auf dieser Höhe bleibt

der Eiweissgehalt während der ersten 3—4 Monate,

um dann im zweiten halben Jahre auf 1,6 pOt zu

fallen. Dem entspricht die Gewichtszunahme per Tag.

welche allmälig abnimmt.

In einem weiteren Abschnitt behandelt Verf. dee

Einftuss des Klimas auf die Zusammensetzung der Milch.

Aus der grossen Zahl der vorliegenden, vom Verf. zu-

sammengestellten Milchanalysen geht hervor, da« di*

Milch der im Süden lebenden Thiercn arm an Fett,

aber reich an Zucker ist, das Umgekehrte bei den im

Norden lebenden Thiercn stattfindet. Der hohe Zucker-

gehalt der menschlichen Milch scheint dem Verf. daran'

hinzudeuten, dass der Mensch früher in einem wanne:,

Klima gelebt hat.

Betreffs der Milchanalysen und der vom Verf. au-

geführten Wägungen der wachsenden Thiere (Hut

Schwein, Schaf, Katze, Ziege) muss auf das Orig. ver-

wiesen werden.

Thierfeldcr und Nuttal (45) haben früher^

zeigt, dass es gelingt, Meerschweinchen am Lebeu tu

erhalten und zum Wachsthum zu bringen, ohne Bac

tcrien im Darmcanal. Da Hühner sofort nach d«

Auskriechen von selbst fressen, so schienen sie hii

manche bacteriologischen Versuche geeigneter zu sei»:

dies um so mehr, als es sich zeigte, dass der Darc-

canal von frisch ausgeschlüpften Hühnchen keine Bac-

terien enthält. Dennoch scheiterten die mit allen Cau-

tclen angestellten Versuche daran, dass die u. A. rar

Nahrung gegebenen feingehackten Eier in Fäulniss über

gingen. Bei der Nachforschung nach der Quelle d«

Bacterien ergab sich, dass die Eischale bacterienhaltu

ist. Die Bacterien setzen sich augenscheinlich scboi

innerhalb des Oviducts, bevor und während die Bilduni

der Eischale erfolgt, auf der Schalenhaut fest.

[Nencki, M., l'eber das Verhältniss zwischen dm
Farbstoffe der Blätter und dem Blutfarbstoffe, GattU

lekarska. No. 23. (Die schönen von viel Geist und

Beobachtungsgabe zeugenden Ausführungen des Ver-

fassers eignen sich nicht zu einem Referate.

Spira (Krakau).

Wim an, A., Studien über Legumin. Dpsah

läkareförcnings förhandlingar. Neue Reihe. Bd. IL

H. 9. p. 553—5C1.

Auf Grund der Beobachtung, dass das Legumin

unter gewissen Umständen, bei der Digestion mit

Pepsin-Salzsäure, in der Digestionsflüssigkeit unlösliche

Reste geben kann, ist von Hammarsten die An-

sicht ausgesprochen worden, dass das Legumin kein

Globulin ist, sondern der Gruppe der mehr compl-

cirten Nucleinsubstanzen zugehört. Um zu versuchen

auseinanderzusetzen, unter welchen ^Umständen diese

unlöslichen Digestionsreste vorkommen und welche

Fnctorcn dabei wirksam sind, sowie ob nicht mög-

licherweise das Legumin auch in anderen Beziehung^

von den Globulinen sich unterscheidet, hat W. einige

Untersuchungen iu dieser Richtung an dem in den ge-

wöhnlichen gelben Erbsen vorkommenden Legumin vor-

genommen. Verf. giebt eine detail lirte Beschreibung

über die Methode der Herstellung des Legumins ßa

Original nachzusehen). Die quantitative Analyse gaf'

einen Werth für Phosphor — 0,35 pCt. (Gehalt M
Asche = 0,7i) pCt.). Schon durch diesen Gehalt an

Phosphor unterscheidet sich das Legumin wesentlich

von den Globulinen, welche phosphorfrei sind. Während

diese in der Regel einen Gehalt an Schwefel, welcher

nicht geringer als 1 pCt. ist, haben, enthält das Legumin
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eine bedeutend kleinere Menge von Schwefel, etwa
Ü,j pCt. laut Verf.

In Betreff der bei der Digestion des Legumins mit

P-psinchlorwasserstoffsäure in der Digestionsflüssigkeit

unlöslichen Reste, welche unter gewissen Verhältnissen

ju>bleiben können, geht aus den Versuchen des Verf.'s

benor, dass es der Säuregrad ist, welcher als Factor

m wesentlichsten auf die Menge der unlöslichen Di-

£i"*üonsproductc einwirkt. Ein zweiter Factor ist der

'(••halt an Pepsin. Diese bei der Digestion des Legumins
• rhiltruen unlöslichen Reste besitzen keine eonstantc

Zuvimmensetzutig, soudern diese wechselt bedeutend je

iiK-h den verschiedene n Anordnungen bei der Digestion.

Indessen sind sie constant schwefel- und phosphor-

bultig. obwohl die Menge des Schwefels und des

riicwphors wechselt. In einem Fall war der Schwefel-

gdult = 0,7 pCt.. der Phosphorgehalt wechselte

irödien 1.09—1,54-1,83 pCt., d. h. der Gehalt so-

wohl an Schwefel wie an Phosphor war höher als der

Legumins. Der Gehalt an Stickstoff war in' zwei

inalysirten Niederschlägen je 15,7 pCt. und 16.32 pCt.,

vihrend der des Legumins 17,95 pCt. betrug.

Auf Grund des Verhaltens des Legumins zur

lVp*incblorwasserstoffsäure sowie der Eigenschaften der

nwi'Mchen Digestionsreste darf das Legumin nicht zu

in mehr einfach construirten Eiweissstoffen, spcciell

In <il«>bulincn gerechnet werden, vielmehr gehört es

J'i den mehr zusammengesetzten Nueleinsubstanzen,
d.-ren Reactionen es im Allgemeinen giebt.

A. Fr. Eklnnd (Stockholm).]

II Bestandtheile von Luft, Nahrung, Körper.
— Gährungen.

1) Eschle, Ueber den Nachweis der Carbamin-
wure. Zeitschrift für phys. Chem. .Will. S. 30. — 2)
Nc-If, P. , Ueber den Jodgehalt einiger Algenarten.
P'-ndas. S. 505. — 3) 0 echsner de Coninck, Sur

i h^mologuc superieur de l'uree. Comptes rend. de
l'icad. No. 4. — 4) Schwarz. Leo, Ueber die Oxy-
-itiion des Acetons und homologer Ketone der Fcttsäurc-
rtihe. Arch. für exper. Path. 40. S. 168. — 5) Cloöz,
'V. Sur la chob-sterine. Compt. rend. No. IG. — (!)

Thesen, J., Leber Phenylglycin u. Phenylglycin-o-Cnr-
kmsäure und ihr Verhalten im Thierkörper. Zeitsehr.
f physiol. Chem. XXUI. S. 23. — 7) Mömer, C. Tb.,
1 na ein eigen thümliehes Nahrungsmittel nebst einigen

Beachtungen über darin angetroffene FiiulnUsbasen.
Rendas. XXII. S. 514. — 8) Jaffe, IL, Ueber Oxy-
^itonine und ihre Entstehung im Thierkörper nach
r'irreiehung von Santonin. Ebenda». S. 588. — 9)

Horner, C. Tb., Die organische Grundsubstanz der
Fischichuppcn. vom chemischen Gesichtspunkte aus be-
truhtet. Ebendas. XXIV. S. 125. — 10) Panzer,
Tb.. Beitrag zur Kenntnis» der Spaltung des Casei'ns
'i'irch Salz-äure. Ebendas. S. 188. — 11) Thesen,
I. E., Ueber Isocreatinin, eine neue stickstoffhaltige

Verbindung im Fischfleisch. Ebendas. S. 1. — 12)
Fankel, Siegmund, Ueber die Spaltungsproductc des
Kitfisses bei der Verdauung. I. Ueber eine neue Me-
thode der Darstellung der Deuteroalbumose. Ber. d.

^i«n. Acad. CVI. — 13) Mayo, Karl, L eber uueoagu-
iirivare Eiwcisskörpcr der Muskeln. Zeitsehr. f. Biol. 34.
S.369. - U) Müller, H., Ueber den Gebalt der
anschlichen Muskeln an Nucleon. Zeitsehr. f. physiol.

gf. XX1L S. 56. — 15) Pick, P., Ein neues Ver-
ehren zur Trennung von Albumosen und Peptonen.
Rendas. S. 246. — 16) Blumen t ha l, F., Ueber
Zucker abspaltende Körper im Organismus. Berl. klin.

Jorhenschr. No. 12. — 17) Bang, I., Ueber die

hrhlfhydratgruppc in dem Lcukonuclein. Deutsche
;«d. Wochenschr. No. 21. — 18) Van Name, Wil-
laraG., The gelatin from white fibrous connective tissuc.W of exper. med. II. 1. p. 127. - 19) Fol in, 0.,

Zur Kenntniss des sogenannten tbierischen Gummis.
Zeitsehr. f. physiol. Chem. XXI IL S. 347. — 20)

Fl int, A., Leber Stercorin. Ebendas. S. 368. — 21)
Horner, C, Ein Fall von multiplen Darmsteinen beim
Menschen. Ebendas. XXII. S. 522. — 22) Riva, A.,

Semiologia dcl contenuto urobiliuico dell' intestino.

Arch. italian. di diu. med. 1896. — 23) Vahlen, E..

L'ebcr Dcsoxycholsäure. Zeitsehr. f. phvsiol. Chemie.
XXIII. S. 99. — 24) Lannois et Märtz, Analyse
chimique du cerumeu. Annales des maladies de l'oreillc,

du larynx etc. No. 6. — 25) Dormeyer, C, Die
quantitave Bestimm, von Fetten, Seifen. Fettsäuren in

thierischen Orgaucu. Pflüger*s Arch. f. d. ges. Physiol.

65. S. 90. — 25a) Bogdan ow, Eliy, Eine neue' Me-
thode der Fettbestimmung in thierischen Substanzen.
Ebendas. 68. S. 430. — 26) Frau k, Otto, Eine Me-
thode. Fleisch von Fett zu befreien. Zeitsehr. f. Biol.

35. 8. 549. - 27) Voit, Erwin, Ein Beitrag zur Me-
thode der Fettbestimmung (nach Versuchen v. Dr. Otto
Krummacher). Ebendas. S. 555. — 28) Bogdanow,
Elly. Weitere L'utersuchungen über die Fette des
Muskels. Pflüger's Arch. i. d. (ies. Physiol. 68. S. 408.
— 29) Austin, A. E., Ueber die quantitative Bestim-
mung des Glvcogens. Virehow's Archiv. Bd. 150.

S. 185. — 30)' Ludwig, E., Ueber das Fett der Der-
moidevsten der Ovarien. Zeitsehr. f. phvsiol. Chem.
XXII L S. 38. — 31) Zeynek, R. v.. Ueber das Fett

der Dermoidcysten. Ebendas. S. 40. — 32) Matthews,
A.. Zur Chemie der Spermatozoon. Ebendas. S. 399.
— 33) Richter, Max, Der microchemisehe Nachweis
von Sperma. Wien. klin. Wochenschr. 24. — 34;
Posner, ('., Die Florence'sche Reaction. Berl. klin.

Wochenschr. No. 28. — 35) Johnston, Wyatt, On
the jodinc test for semen. Boston medical and surg.

journ. Vol. 136. No. 14. (Verf. hat die Florencesche

Jodrcaction auf Sperma nachgeprüft und bestätigt die

Angaben von Flcrenee im Wesentlichen, dass nur
Sperma oder Sperma enthaltende Excrete die Reaction
geben. Jedoch betout er, dass nicht nur menschliches

Sperma sie giebt, sondern dass auch aus dem von
Thieren sich Crystalle darstellen lassen, die ähnlich

sind und zu Zweifeln Anlass geben können.) — 36)
Whitney, W. F., The identification of seminal stains.

Ibid. — 37) Buchner, E., Alcoholische Gährung ohne
Hefezellen. 1. Ber. d. d. chem. G. XXX. S. 117.

IL Ebendas. S. 1110. — 38) Stavenhagen. Zur
Kenntniss der Gährungserseheinuiigen. Ebend. S. 2422.
— 39) Buchner, E. und R. Rapp, Alcoholische Gäh-
rung ohne Hefezdlen. Ebendas. S. 26S8. - 40)
Bu ebner, H., Die Bedeutung der activen löslichen

Zellproducte für den Chemismus der Zelle. Müncheucr
med, Wochenschr. No. 12. — 41) Fermi. Claudio,

Sulla pretesa tossicitä degli enzimi. Lo speriment. 4.

(Fermi giebt eine sehr eingehende Kritik der Ver-

suche Kionka's, der die Angaben F.'s, dass eine gif-

tige Wirkung der Injcction von Fermenten nicht auf
deren Wirkung, sondern auf der Beimengung toxischer

Substanzen beruhe, bestritten hatte. F. zeigt, dass

Kionka's Versuchsbedingungen nicht gestatteten mit
aseptischen Präparaten zu arbeiten.) — 42) Hage, I.

I., (de Rotterdam), Note sur la fermentation. Arch.
gi'ner. de med. No. 2. — 43) Emmcrling, 0.,

Butylalcoholiche Gährung. B. d. d. chem. G. XXX.
8.451. — 43a) Derselbe, Ueb. Schimmelpilzgährung.
Ebendas. S. 454. — 44) Rcinitzcr, F., Ueber das ze II-

wandlüscnde Enzym der Gerste. Zeitsehr. f. phvs.

Chem. XXIII. S. 175. - 45) Spitzer. W., Die Be-
deutung gewisser Xucleoproteide für die oxydative

Leistung der Zelle. Pfliigers Areh. f. d. ges. Phvsiol.

67. S. 615. — 46) Tieri cl Patier, l'resence d'uno

oxydase daus certains tissus des mollusques acephales.

Arch. de physiol. No. 6. —
- 47) Abelous. .1. E.

et G. Biarnes, Sur 1'existeucc d'une oxydase chez Ies

crustaers. Ibid. V (9). — 48) Salkowski, E., Zur
Kenntniss des Oxydationsfennentes der Gewebe. Virchow's
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Archiv. Bd. 147. S. I. — 49) Pugliesc, Angelo,

Ueber den Eiuftuss der Erwärmung auf diastatische

Fermente. Pflüger's Arch. 69. S. 115. — 50) Li'pinc,

R., Sur lc ferment glycolytique. Lyon medicalc. No. 11.

(Auf Grund der verschiedenen Widerstandsfähigkeit gegen

Temperatureinflüsse kann Lepinc sich nicht auf den
Standpunkt der Identität des glykolytischen Ferments im

Blute mit dem in ihm enthaltenen oxydirenden stellen.)

Gegenüber den Angaben von Drcchsel über das

Vorkommen der Carbaminsäurc im Blut, deren Stich-

haltigkeit theilwci.se schon Hofmeister bestritten hat,

zeigt Eschle (1), dass sich unter den von I). zum

Nachweis angewendeten Versuchsbedingungen Carbamin-

säurc bilden muss, auch wo sie nicht vorhanden war,

und dass wir keine Methode besitzen, um den Gehalt

einer Flüssigkeit an Carbaminsäurc nachzuweisen, wenn

diese als Ammousalz vorhanden ist. Nur in den Fällen,

in denen die Carbaminsäurc als Calciumsalz vorhanden

ist, kann man sie durch Fällung mit Alcohol und Unter-

suchung des ausfallenden Calciumsalzes, welches unter

dem Microscop characteristische Formen bildet, nach-

weisen. Die Einzelheiten der Untersuchung sind von

so überwiegend chemischem Interesse, dass in Betreff

dcrselbcu auf das Original verwiesen werden muss.

Ausgehend von der Wirksamkeit des Fucus vesicu-

losus gegen Kropf und Fettsucht, von welcher sich

Nolf (2) nach dem Vorgange französischer und engli-

scher Aerzte überzeugt hat, hat Verf. untersucht, ob

dieser und die Laminaria digitata organische Jodver-

bindungen enthält. Es ergab sich, dass im Fucus ve-

siculosus, welcher ca. 0,02 pCt. Jod, als Jodkalium be-

rechnet, enthält, eine in Wasser und Alcohol lösliche

organische Jodverbindung enthalten ist. Aus der ge-

trockneten, nicht aufgeweichten Pflanze gehen jedoch

nur kleine Mengen der Jodverbindung in den Alcohol

über.

Auch in der Laminaria digitata fand sich das Jod

fast ausschliesslich in organischer Form, und zwar

schienen hier verschiedene Jodverbindungen vorzuliegen,

solche, welche in Lösungsmitteln wie Wasser, Alcohol,

Aceton, verdünnten Alkalien, verdünnten Säuren, lös-

lich sind, und solche, welche hierin unlöslich siud. Die

letztereu bilden die grössere Quantität. Der Jodgehalt

im Ganzen erwies sich als weit höher, als man bisher

aunahm. Er schwankte für die Laminariastifte von

0,25-0,13 pCt., im Mittel 0,19 pCt, für die bei der Be-

arbeitung abfallenden Spähue zwischen 0,368 und

0,754 pCt., betrug im Mittel 0,59 pCt.

Oechsncr (3) giebt an, im Harn eines Alcoho-

likcrs einen Körper von der Formel C^UioNjO gefunden

zu haben, ein höheres Homologon des Harnstoffs. Wegen

der ziemlich umständlichen Darstellung sei auf das Ori-

ginal verwiesen. Der Körper besteht aus farblosen

Krystallen, die gegen 270° schmelzen und sich dabei

unter Auftreten des Geruchs nach Ammoniak zu zer-

setzen beginnen. Sie sind in absolutem Alcohol un-

löslich, wenig löslich in kaltem, besser in warmem

Wasser. Sie verbinden sich mit Mutalloxyd, besonders

mit Quecksilberoxyd.

Schwarz (4) studirte zunächst — ähnlich wie

kürzlich Geclmuyden — dir Ausscheidutigswege sub-

cutan oder in den Magen eingeführten Acetons, und

die Grösse des etwaigeu im Organismus zersetzt*!.

Acetons. Er konnte bestätigen, dass nur eine ge-

ringe Menge im Körper umgesetzt wird, ein um »

geringerer Autbeil, je grösser die einverleibte Acetor-

dosis ist. Bei 3.5 mg pro Körperkilo werden ca. 18 pCt.

ausgeschieden, bei 0,3—0,6 g pro kg Thier 60pCt., l*i

2.1 g Aceton 76 pCt Der Hauptausscheidungsweg M
die Lunge, bei ganz kleinen Dosen wird nur durch

diese Aceton ausgeschieden. Bei Dosen von 0,2—1,6/

Aceton gehen 1—4 pCt. in den Harn über. — Beson-

dere Versuche galten der Abhängigkeit der Aceton-

ausscheiduug von der Fütterungsart. Entgegen rid-

facheu Beobachtungen konnte Verf. an Hunden keinen

Einfluss des Hungcrzustaudes, der reinen Eiwcissnahrutig.

reichlicher Kohlehydratbeigabe auf die Acetonoxydatm

constatiren. — Die schwere Oxydation des Acetons in

Thierkörper veranlasste Versuche über die Möglichkeit

es ausserhalb des Körpers zu oxydiren. Behandlu&f

mit Kaliumpermanganat bei 40° oder mit Organextrad«

(Leber, Niere, Lunge, Muskel) bei derselben Temperatur

zeigten nur eine geringe Zersetzung desselben. — Di-

Frage, woher das im Stoffwechsel sich bildende AceW,

stammt, suchte Verf. durch Versuche zu beantworten, in

denen er Albumin (mittelst Ammonsulfat aus Eiereno-

ausgcfällt) und Glykose mit Kaliumpermanganat oxydiru

Er konnte kein Aceton erhalten. — In durch Phloridw

oder Pancrcasexstirpatiou diabetisch gemachten Thier-i

war die Acctonumsetzung dieselbe wie im Norm!

zustande. Da möglicherweise erst im Körper entstehet

des Aceton sich anders verhält, wurden Versuche m.;

Oxyisobuttersäure, Diacetonamin, Acetoxim, Mesityloivd

(die alle dem Aceton nahe stehen) angestellt. Nut

nach Fütterung von Acetoxim fand sich Aceton in der

Athcmluft und zwar 52pCt. derjenigen Menge, die über-

haupt aus dem eingeführten Acetoxim hätte entstehe

können. Also auch im Körper erst entstehendes Acetcn

ist der Oxydation schwer zugänglich. >9-Oiybuttcmurt

licss beim normalen Thier kein Aceton zur Aussehet

dung kommen, auch nicht Acet-Essigsäure oder Acet-

cssigester. Dagegen wurde beim pancrcasdiabetisoh?;i

Thiere ein Thcil der Acctcssigsäure als Aceton aus-

schieden. — Untersuchungen mit den dem Aceton

homologen Kctoncn, dem Methyläthylketon, dem M'-

thylpropylketon, dem Diäthylketon zeigten, dass in

Analogie mit den Alcoholen die niedrigen Keto.

schwerer oxydirt wurden als die höheren. Am leich-

testen wurde das Diäthylketon zersetzt. Soweit sie

nicht verbrannt werden, gelangen sie als solche tur

Ausscheidung.

Cholesterin verbindet sich mit Brom leicht zu einem

Körper, der auf ein Molekül Cholesterin zwei Moleküle

Brom cuthält. Cloez (5) fand nun, dass, ab er iu

einer Lösung von Cholesterin in Schwefelkohlenstoff ein?

solche von Brom gleichfalls in Schwefelkohlenstoff hin-

zufügte, ein Crystallbrei, aus microscopischcn Nadeln

bestehend, sich bildete, als erst die Hälfte des theore-

tisch geforderten Broms hinzugesetzt war. Da nun eine

ungesättigte Verbindung von der Formel CsUwOBr

nicht möglich ist, nahm Verf. au, es könne sich um
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Uno Verbindung von Cbolcsterindibromür + Cholesterin

Cj,HH0Br; -f- C^H^O) handeln, und versuchte sie

systematisch darzustellen. Eine Lösung von Cho-

lesterin in Schwefelkohlenstoff wurde in zwei gleiche

Theile getheilt, der eine mit Brom gesättigt, danu die

/weite Hälfte der Cholesterinlösung in der Kälte hin-

zugefügt. Es bildeten sich dieselben Crystnlle; sie

schmelzen bei 112° unter Zersetzung, löseu sich leicht

m Chloroform. Acther, Benzol, Schwefelkohlenstoff. In

letzterem jedoch nicht bei niederer Temperatur. Auch

heissem Vlcohol sind sie löslich und crystallisiren

Um Erkalten aus.

Aus der in der Technik bei der Fabrication von

Indigo benutzten Fhenylglycin - o - Carbonsäure erhielt

Thesen (6) durch Schmelzen mit Kalihydrat Indoxyl-

h!i und aus diesem durch Behandlung mit pyro-

M-hvefelsaurem Kali indoxylschwefelsaures Kali: die

Ausbeute ist jedoch gering und das Gelingen auch von

nicht zu übersehenden Zufälligkeiten abhängig. Im

Organismus bildet sich aus der Phenylglycincarbonsäurc,

«elehe von Kaninchen und Hunden gut vertragen wird,

Mm Indoxylschwefelsäure und der Harn enthält die

^veränderte Säure. Dieselbe verhält sich somit ganz

xoders, als die nahe verwandte Orthonitrophenylpropion-

viure, welche nach G. Hoppc-Seylcr im Organismus

reichlich Indoxylschwefelsäure bildet und von Hunden

fit von Kaninchen dagegen sehr schlecht vertragen

«ird. — Auch Phenylglycin, aus welchem sich gleich-

UU beim Schmelzen mit Kalihydrat Indoxyl bildet,

» nn auch nicht so reichlich, bildet im Organismus

kein« Indoxylschwefelsäure und ist ziemlich stark

giftig. Ausserdem beschreibt Verf. ein Indoxyldibenzyl

<.jH„NO, durch Einwirkung von Benzoylchlorid auf

lt Schmelze der Phenylglycincarbonsäure erhalten.

In gewissen Gegenden Schwedens werden Fische,

namentlich Strömlinge, einer eigentümlichen Gährung

unienrorfeu, indem man sie nach dem Fang ausnimmt,

> -gültig abspült, in Holztonnen bringt, mit alter ge-

sättigter Strömlingslake übergiesst und die Tonnen

4-5 Wochen meistens in der Sonne, unter Umständen,

ItU die Gährung zu heftig wird, auch im Schatten

ufVwahrt. Bei dieser Gährung entsteht, wieMörncr
(7) nachgewiesen hat, Kohlensäure, Schwefelwasserstoff

und reichlich Methylmercaptan. durch die Analyse des

Bleisaltes nachgewiesen. Die Untersuchung der „(iähr-

^rümlinge" selbst ergab eine grosse Reihe von Ver-

bindungen, welche unzweifelhaft Fäulnissproduktc sind,

«ahrend andere, die man hätte erwarten sollen, fehlten.

Von Säuren wurden gefunden : Bernsteinsäure, flüchtige

Fettsäuren, die Buttersäure sehr überwiegend, feste

-*tv Säure, von gespaltenem Xeutralfett herrührend;

m Basen: Ammoniak, Methylamin, wenigstens sehr

»ahrsebeinlich, ausserdem ziemlich reichlich Dimethyl-

imm, Trimcthylamin und Cholin : endlich von indiffe-

n &ten Stoffen: Leucin (aber kein Tyrosin), Aetbyl-

»J-ohol und Aceton, beide in sehr geringer Quantität

[»gegen fehlten: Indol. Skatol, Phenol. Putrescin und

CvUrerin. Der Gährungsprocess ist also nicht mit der

Fiulniss zu identiticiren, sondern als Abkürzung der-

selben aufzufassen, für deren Ursache sich verschiedene

Möglichkeiten denken lassen (vergl. das Original). M.

knüpft hieran noch einige Beobachtungen über Zu-

sammensetzung, Schmelzpunkt und Löslichkeitsvcrhält-

nisse der Quecksilberverbindungen des Dimethylamins,

Trimcthylamins und des Cholins.

Ja ff 6 (8) hat seine früheren Untersuchungen über

das Verhalten des Santonins im Thierkörper, welche

zu keinem ganz befriedigenden Resultat geführt hatten,

wieder aufgenommen und ist dabei zu folgenden Er-

gebnissen gelangt.

Der Harn von grossen Hunden, welche längere

Zeit hindurch mit 1—2 g Santonin pro Tag gefüttert

waren, wurde eingedampft uud mit Alcohol extrahirt,

aus den Auszügen der Alcohol durch Destillation ent-

fernt, der Rückstand mit Wasser und verdünnter

Schwefelsäure aufgenommen und mit oft erneuten

Portionen Aether geschüttelt. Aus den Aetheraus-

zügen schieden sich, nachdem der Aether abdestillirt

war. farblos crystallinische Massen aus, welche so lange

aus kochendem Alcohol umcrystallisirt wurden, bis die

Crystalle, mit einigen Tropfen acholischer Kalilauge

übergössen, keine Spur von Rothfärbung mehr zeigten,

also von dem hartnäckig anhaftenden Santonin frei

waren. Die Analyse dieser Crystalle führte zu der

Formel des Oxysantonins C, 5H,»0«, welche durch Mole-

kulargewichtsbcstimmung nach der Raoult'schen Me-

thode bestätigt wurde. Die reine Verbindung ist in

Alcohol, selbst kochendem, äusserst schwer löslich,

ebenso in Wasser und Chloroform, in Aether fast un-

lösslich. Die wässerigen Lösungen reagiren neutral.

In heissem Eisessig ist die Verbindung leicht, in kaltem

schwer löslich. In Alkalien löst sie sich unter all-

mäliger Bildung von Oxysantoninsäure, welche aus dem

Oxysantonin durch Aufnahme von Wasser hervorgeht.

Das Oxysautonin ist stark linksdrehend, die speeifische

Drehung konnte wegen der ausserordentlichen Schwer-

löslichkcit nicht genau festgestellt werden, sie beträgt

im Mittel etwa — 115°, ist also geringer, als die des

Santonins = — 174°. Für die durch Alkalien unter

Erwärmen gelöste und dadurch in Oxysantoninsäure

verwandelte Substanz fand Verf. zwischen — 128,5 und

152,3° liegende Wcrthe, während für das sautoninsaure

Natron aD nur — 18,7° beträgt Das Oxysautonin

färbt sieh mit aleoholischer Kalilauge nicht roth, wie

das Santonin. und giebt die Lindo-Dragendorf'sche

Reaction nicht. — Die Salze der Oxysantoninsäure sind

grösstenteils leicht löslich. Betreffs des Verhaltens

der neutralen Lösung des Xatriums.ilzes zu Calcium-

und Baryumsab.cn, sowie zu den Salzen der schweren

Metalle muss auf das Original verwiesen werden. Analy-

sirt wurde das Baryumsalz von der Formel (CI5 H,»< >
5 V.Ba.

Die Oxydation des Oxysantonins mit Salpetersäure

lieferte Oxalsäure und ( yanwasserstoffsäure. Durch

Einwirkung von Natriumamalgam auf Oxysantoniu ent-

steht ein amorphes Reductionsproduct von sehr

cheraeteristischen Eigenschaften, dessen Analysen am
besten mit der Formel C^H^O«« = Dihydrooxysantouin

übereinstimmen. Im Anschluss hieran untersuchte

Verf. die Einwirkung des Natriumamalgams auf San-

tonin selbst; es entstand unzweifelhaft ein Reductions-
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product, dessen Analysenzahlen annähernd zu der

Formel einer Dihydrosantoninsäure Ci5Hi;04 passen.

Hei einer etwas raoditicirtcn Darstellung entstanden

Keductionsproducte von abweichender Zusammensetzung.

Im Organismus der Kaninchen, welche die Fütterung

mit San ton in gewöhnlich wochenlang gut vertragen,

bleibt der grössere Theil des Santonins unverändert

:

es cutsteht ein wenig a-Oxysautonin. daneben ein

/S-Oxysantonin von etwas anderen Eigenschaften. Beim

vorsichtigen Schmelzen verwandelt sich das ß-Qxy-

santonin in eine gelbe Substanz, welche sich in ver-

dünnter Natronlauge mit prachtvoll rother Farbe lost,

die beim Ansäuern wieder in gelb übergeht. Dieses

l'mwandlungsproduct, welches in geringer Menge auch

beim Erhitzen des Oxysantonins mit Wasser entsteht,

hat somit grosse Aehulichkeit mit dem bekannten gelben

Farbstoff, welcher nach Santoningcbrauch im Harn auf-

tritt, und ist vielleicht mit demselben identisch. Die

Darstellung dieses offenbar leicht zersetzlichen Farb-

stoffes ist bisher noch nicht gelungen.

Nach den bisher vorliegenden Arbeiten besteht die

organische Substanz der Fischschuppen aus Collagen

;

es scheint jedoch, wie Mörner (9) hervorhebt, deu

bisherigen Untersuchern entgangen zu sein, dass auch

bei tagelangem Kochen eine erhebliche Quantität orga-

nischer Substanz ungelöst bleibt, welche somit nicht

Collagen sein kann. Dieselbe unterscheidet sich von

Collagen auch durch die starke Reaction mit Millon-

schem Reagenz und durch Schwärzung beim Erhitzen

mit alkalischer Bleilösung. Zur Isolirung dieser Protein-

substanz wurden die gut gereinigten Fischschuppen,

statt sie zu kochen, mit 0.1 proc. Salzsäure bei 40°

digerirt, nachdem Verf. die Erfahrung gemacht hatte,

dass das Collagen dadurch leicht und vollständig in

Glutin übergeführt wird. Die auf diese Weise isolirte,

vom Verf. Ichthylepidin genannte Proteinsubstanz,

welche bei makroscopischer und mikroscopischer Unter-

suchung noch die ursprüngliche Gestalt und librillärc

Structur der Schuppen zeigt, ist unlöslich in Wasser,

verdünnter Säure und Alkalien bei Zimmertemperatur,

löslich in concentrirten Säuren und Alkalien und in

verdünnten beim Kochen, löslich in Pepsinsalzsäure,

Sie giebt die Millon'sche Reaction und Xanthoprotcin-

Reaction sehr stark, auch die Biuretreaction und die

Schwärzung mit alkalischer Bleilösung fielen positiv

aus, negativ dagegen die Reaction von Adamkiewicz.
Der Stickstoffgehalt ergab sich zu 15,98 pCt., der

Schwefelgehalt zu 1,09 pCt, Das Collagen erhält man
aus der salzsauren Lösung durch Ncutralisircn mit

Kaliumcarbonat, Kindampfen, Ausfällen mit Alcohol in

typischer Form vom Stickstoffgehalt 17,51 pCt., Schwefel-

gehalt 0,52 pCt. Aus dem Schwefelgchalt der ent-

kalkten Schuppen lässt sich annähernd die Zusammen-

setzung aus Collagen und Ichthylepidin berechnen:

\ erf. ' int] im Ourchnitl an \ < r L'ntersuchui g< u, das!

die organische Substanz aus 4
s Collagen und 1

r, Ichthy-

lepidin besteht.

Nach R. Cohn entsteht beim kurzdauernden

(5 stündigen) Kochen von Casein mit rauchender Salz-

säure von 1,19 D nur wenig Glutaminsäure, während

bei langdauerndem Kochen mit einer etwas wenig?«

als halb so starken Salzsäure nach Hlasiwetz uni

Habermann sehr beträchtliche Quantitäten Glutamin

säure erhalten werden. Panzer (10) hat nun C*s>:iti

gleichfalls kurze Zeit mit rauchender Salzsäure be-

handelt, aber zur Constatirung der Glutaminsäure niei:

den von Cohn benutzten Weg eingeschlagen, sondere

deu sonst üblichen. Verf. erhielt hierbei aus 7.50

»

trockenem Casein 230 g massig gefärbte salzsau:

Glutaminsäure, welche, mit rauchender Schwefelsäur-

gewaschen und mit wenig Thicrkohle umkrystalli!.Ln

bei der Analyse die richtigen Zahlen lieferte,

Verf. schliesst danach, dass das abweichende Re-

sultat Cohn's nur von dem von diesem Autor rj:

Isolirung der Glutaminsäure angewandten Verfahrt

herrührt.

Thesen (11) benutzte zur Darstellung des ,k

kreatinins* Fischmehl, welches aus dem reinen tUiaA

des Dorsches (Gadus Morrhua) durch Trocknen bt

niedriger Temperatur gewonnen wird. Beim Behandrl;

von Fischmehl mit Wasser geht das lsokreatinin in da

wässerigen Auszug über und wird aus diesem dur »

Erhitzen zum Sieden zur Ausscheidung des Eiwcit**>.

Filtriren, Eindampfen, Ausziehen mit Alcohol dir

gestellt. Beim Einengen des alcoholischen AusiugR

krystallisirt das lsokreatinin aus. In ähnlicher Wc>*

kann es aus frischen Fischen gewonuen werden. Die

Analysen führten zu der Formel desKreatinins: C,HTS."

Es werden beschrieben salzsaures, schwefelsaures, saure*

oxalsaures Kreatinin, ferner Isokreatininkadmiurachlori >1

-Zinkchlorid und salzsaures Isokreatininplatinchlori

sowie die Eigenschaften und Reactionen desselben usd

sein Verhalten zu Kalkmilch, übermangansaurem Kali.

Baryumhydroxyd, concentrirtcr Schwefelsäure, Brem.

Von dem Liebig'schcu aus Kreatin dargestell".^

Kreatinin und dem von Johnson aus Harn erhalten«

Kreatinin unterscheidet sich das lsokreatinin haupts.icl

lieh durch folgende Eigenschaften: es ist stets gelb,

leichter löslich in Wasser wie Kreatinin, dagegen

schwerer in Alcohol als dieses. Ebenso ist das Nitrs:

leicht und die Mctallverbindungen, wie die Verbindu«

mit Chlorzink ziemlich leicht löslich. Es giebt mr
die Weyl'sche Reaction, aber nicht so schnell ua'J

nicht in so grossen Verdünnungen wie Kreatinin. RVin

Kochen mit Wasser geht Kreatinin in Kreatin über, d*

lsokreatinin ändert sich gar nicht. Beim Bebandel:,

des Kreatinins mit Kaliumpermanganat bildet sich nach

Neubauer reichlich Methylguanidin, es wird aber ktä

Ammoniak abgespalten. lsokreatinin giebt uragekehr:

mit Kaliumpermanganat viel Ammoniak, aber kein

Methylguanidin.

Das Princip der Fränkel'schen Methode der I>»

Stellung der Deuteroalbumose (12) beruht auf i«

Eigenschaft derselben entgegen der Protalbum> r

durch Kupfersulfat nicht gefällt zu werden. Die

Lösungen von Albumoscgcmcngcn (Pepton Witt*

Fleiscbpcpton. Pepsin-Trypsinpcpton) werden mit ver

dünnter Kupfersulfatlösung versetzt. Der entstehend-',

zäh klebrige Niederschlag, der sich in einigen Stundni

absetzt, besteht aus Protalbumose, aus dem Filtratc
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wird das Kupfer durch Ferroeyanbaryum entfernt.

Schwefelwasserstoff und Magnesium erwiesen sich als

unbrauchbar. Man setzt heisse Ferrocyanbaryumlösung

so lange hinzu, bis in einer angesäuerten und filtrirten

Trohe nur noch wenig Kupfer nachzuweisen ist. Nun,

bevor also allea Kupfer gefällt» ist, säuert man mit

Essigsäure an, erwärmt, bis die Fällung von Baryum-

3ullät und Ferrocyankupfer sich gut tiltrireu lässt,

tiltrirt, wäscht den Niederschlag. Man fügt nuu tropfen-

weise so viel von kalter Ferroeyanbaryumlösung weiter

hinzu, als noch ein rother Niederschlag entsteht. Durch

essigsauren Baryt wird dann die Schwefelsäure ent-

fernt. Die so behandelte Lösung wird eingeengt, in

starken Alcohol gegossen, die ausfallende Deuteroalbu-

mosc in absolutem Alcohol und Aether getrocknet. Sie

erweist sich frei von I'rotalbumosen. Auch die durch

Tnpsinverdauung entstehende Deuteroalbumose ist auf

diese Weise darstellbar.

Maro (18) prüfte die Kemmerich'schen und

Siegfried 'sehen Befunde über die Eiweisskörper der

Muskeln und des aus ihnen gewonnenen Fleischextractes

weh. Wegen der Einzelheiten muss auf das Original

verwiesen werden. Erwähnt sei, dass entgegen Kem-
merich Verf. Pepton (Kühne) nicht im Fleischextract

linden konnte. — Betreffend die Darstellung der Sieg-

fried'scheu Flcischsäure, weist Verf. auf dabei sich ent-

gegenstellende Schwierigkeiten hin. Die von ihm nach

Siegfricd's Angaben dargestellte Fleischsäure wird

durch schwefelsaures Ammoniak gefällt und dürfte der

Deuteroalbumose am nächsten stehen. — In der Eisen-

terbindung der Fleisch- bezw. Phosphorfleischsäure

konnte Verf. die feste Bindung des Eisens nicht con-

statiren, sondern mit Leichtigkeit die Berliner Blau-

reaction anstellen. — In dem Extracte von Rindsrauskeln

und Kaninchenmuskeln konnte Verf. einen nucleoalbu-

min-irtigen, in den letztgenannten auch einen durch

Hitie nicht coagulirbaren, der Acroalbumose Kühne's
am meisten nahestehenden Körper nachweisen.

Müller (14) bestimmte bei 8 Selbstmördern den

Gehalt der Muskeln — in allen Fällen wurde der Ileo-

psoas verwendet, in zweien ausserdem M. rectus abdo-

minis — an Nuclcon (Phosphorfleischsäure) nach der

Methode von Balke und Ide. Derselbe ergab sich zu

0.112 (Mittel mit 2 Bestimmungen).

Da das Nucleon bei der Muskelthätigkeit verbraucht

wird, so ist ein constantcr Gehalt der Muskeln an Nu-

cleon nicht zu erwarten. Der Nueleongehalt der Muskeln

VW Neugeborenen ist demgegenüber wesentlich geringer,

nämlich 0,057-0.023-0,0-0,009 pCt.

Ein neues Verfahren zur Trennung von Albumosen

und Peptonen wendet Pick (15) an. Dasselbe besteht

»i der fractionirten Fällung mit Ammonsulfatlösung.

*ie es von Hofmeister und seinen Schülern für die

I ntersuchung der Eiweisskörper des Hlut>erums ange-

wendet worden ist. Die Berechtigung dieses Verfahrens

*ird von Verf. ausführlich begründet. Als Material

diente dabei sowie für die weiteren Untersuchungen

Witte'sches Pepton. Verf. isolirte unter Zuhülfenahme

von Schwefelsäure aus diesem : Protalbumose, seeuudärc

Albumoso A, secundäre Albumose B, seeuudäre Albu-

mose C, Pepton A, Pepton B und untersuchte das Ver-

halten dieser Körper zu 19 gebräuchlichen Eiweiss-

reagentien. Dabei ergab sich nun das principiell sehr

bedeutsame Resultat, dass sich diese Körper nicht allein

durch ihr Verhalten zu Fällungsmitteln unterscheiden,

sondern auch Unterschiede in denjenigen Reactionen

zeigen, welche auf eine bestimmte Gruppe im Eiweiss-

molekül zu beziehen sind. In dieser ist, wie Verf. aus-

einandersetzt, von besonderer Wichtigkeit die Millon-

sche und die Xanthoprotcinreaction, welche die An-

wesenheit einer bestimmten aromatischen Gruppe (Oxy-

phenylgruppc) anzeigen, ferner die Probe von Molisch,

das Kennzeichen der Anwesenheit von Kohlehydrat-

gruppen, die Bleioxydreaction in alkalischer Lösung als

Nachweismittel von unoxydirtem Schwefel, die Biuret-

reaction als Ausdruck einer eigentümlichen Conrigura-

tion der Amidocarbonylgruppe, endlich die Alkaloid-

reaction als Beweismittel für die Anwesenheit basen-

bildender Gruppen. Auch der Adamkicwicz'schcn Probe

kommt nach Hofmeister eine besondere Bedeutung

zu, insofern ein positives Ergebniss auf die gleichzeitige

Anwesenheit von Kohlehydrat neben aromatischen

Gruppen, welche die Millonsche Reaction geben,

schliessen lässt. Aus den vom Verf. erhobenen tabel-

larisch zusammengestellten Befunden geht nun hervor,

dass die Biurctreaction und die Alkaloidreactioncu bei

keiner der dargestellten Fractionen fehlen, sie somit

sämmtlich als Protaminabkömrulinge angesehen werden

müssen, wenn man mit Kossei das Zusammenvor-

kommen dieser Reactionen als typisch für die Anwesen-

heit eines Protaminkerns annimmt, dagegen zeigten sich

Unterschiede betreffs der Oxyphenylgruppe, der Kohlc-

hydratgruppe und des nicht oxydirten Schwefels. Die

Oxyphenylgruppe ist vorhanden in den primären und

secundären Albumosen, ist spärlich in Pepton A, fehlt

in Pepton B. Die Kohlehydratgruppe fehlt dem Pepton

B, ist fast überall vorhanden. Der nicht oxydirte

Schwefel ist vorhanden in den primären Albumosen,

sehr reichlich in der secundären Albumose B, fehlt in

den übrigen. Es sind also sehr wesentliche Unterschiede

in der Constitution der einzelnen Fractionen vorhanden.

Von einer Reihe von im Thierkörper gefundenen

Substanzen (Murin, Uhondrosin, Jccorin, Protagon etc.)

war festgestellt worden, dass aus ihnen eine Kohle-

hydratgruppe sich abspalten lasse. Besonders genau

untersucht wurde ein Nucleoproteid des Pancreas, aus

dem Hammarsten und Salkowski eine Pentose dar-

stellen konnten. — Blumenthal (1»5) hat nun fest-

gestellt, dass, wie das Nucleoalbumin des Pancreas, so

auch das der Leber, des Muskels, der Thymus glycosider

Natur sei und eine Pentose enthalte. Weiter konnte

er aus Thyreoidea, Milz, Hirnsubstanz ein Nucleoalbumin

darstellen, das sich ebenso verhielt. Seine Methode war

die, dass er die betreffenden Organe mit Wasser kochte,

mit Essigsäure den wässerigen Auszug fällte, den Nieder-

schlag mit Alcohol und Aether behandelte. Der Körper

war phosphorreich, spaltete beim Kochen mit 2proc.

Salzsäure Xauthinbasen ab, gab, mit eoneentrirter Salz-

säure und Phtoroglucin gekocht, eine kirschrothe Fär-

bung, die nach Tollens für Pentoscn charactcristisch
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ist. Ausserdem licss sich ein bei 153—158° schmelzen-

des Pentosazon gewinnen.

Da das Nucleoalbumin sich in der Kernsubstanz

befindet, wäre somit die Möglichkeit einer Zuckerbildung

durch Kernzerfall gegeben.

Verf. nimmt an, dass die im Nucleoalbumin ent-

haltene Nuclcinsäure das Kohlehydratmolccül liefert —
Wenn auch durch eine Reihe von Untersuchungen

bekannt geworden ist, dass Nucleine verschiedener Her-

kunft eiu Kohlehydrat enthalten, das als eine Pentose

anzusehen ist, so ist dies doch noch nicht für alle

Nucleino bewiesen. Speciell aus der Leukonucleinsäure

konnte Kossei keine Kohlehydrate gewinnen.

Bang (17) untersuchte nun durch Chloroformzusatz

seit längerem conservirtes eitriges, tuberculöses Pleura-

exsudat, und zwar gesondert das sedimentäre zelligc

Material und das über demselben stehende Eiterserum.

Aus beiden wurde zunächst Nucleoalbumin dargestellt

und diese Leukonucleoalbuminc enthielten Pentosen;

sie geben die TollensVhc Rcaction (kirschrothe Färbung

beim Erhitzen mit coucentrirter Salzsäure und Phloro-

glucin), auch konnte mittelst Phenylhydrazin ein bei

155—156° schmelzendes Osazon (Pentosazon) darge-

stellt werden.

Danach scheint nun die Möglichkeit der Zucker-

abspaltung eine allgemeine Eigenschaft der Nucleine

zu sein.

van Name (18) thcilt Versuche mit über die

chemische Zusammensetzung von aus Sehnen (Achilles-

sehne vom Ochsen) gewonnenem Leim. Er bespricht

zunächst die Schwierigkeiten der Keindarstellung von

Gelatine, die darauf beruhenden Differenzen in den An-

gaben über ihre Zusammensetzung, um das von ihm

benutzte Verfahren zu beschreiben. Die gut gereinigten

und zerkleinerten Sehnen wurden in Thymolwasser er-

weicht, dann für 5 Tage — wieder unter Thymol-

zusatz — mit >
4 proc. Sodalösung und nach Kühne

bereitetem Pancreasauszug bei 40° gehalten (700 g

Sehne auf 2 1 Sodalösung, dazu 800 cem Pancreasaus-

zug). Die ungelösten elastischen Fasern wurden mit

Wasser gewaschen, bis letzteres nicht mehr alkalisch

reagirto und keine Eiweissreacticn mehr gab. Dann

wurde das Collagen gekocht und diese entstandene Ge-

latine durch wiederholtes Fällen mit Alcohol und wieder

Lösen im Wasser gereinigt. So war die Darstellung

in drei Versuchen, im vierten etwas abweichend, doch

waren die Ergebnisse dieselben.

Bestimmt wurde Kohlenstoff und Wasserstoff durch

Verbrenuen. Stickstoff nach Kjcldahl, Schwefel nach

Schmelzen mit Kalisalpeter als Baryumsulfat gefällt

(Hammarsten). In jedem Versuche wurden mehrere

Bestimmungen vorgenommen. Als allgemeines Mittel

ergab sich: Kohlenstoff = 50,11, Wasserstoff = 6,56,

StickstofT = 17,81, Schwefel = 0,256, Sauerstoff =
25,24, Asche = 0,325 pCt. In einer Versuchsreihe

wurde Phosphor zu 0,025 pCt. festgestellt. Bemerkens-

werth ist der geringe Gehalt an Schwefel, der dem des

Elastius (0,3 pCt.) fast gleichkommt.

Zum Schlüsse gk-bt Verf. eine genaue L'ebersicht

über die Keactionen, die die von ihm dargestellte Ge-

latine zeigte, ihre Löslichkeiis- und Fülluugsverhältni**

,

Farbenreactionen etc., Differenzen gegenüber Kivei»

Stoffen. Doch muss beziehungsweise desseu auf da>

Original verwiesen werden.

Folin (19) hat sich unter Hammarsten's Lo-

tung vergeblich bemüht, thierisches Gummi nach der

Angaben von Landwehr aus den Speicheldrüsen beim

Rind darzustellen. Beim Erhitzen derselben mit Waiser

im Papin'schon Topf erhielt er stets sauer reagiread^

Flüssigkeiten, während Landwehr vorschreibt, da»

die erhaltene Flüssigkeit mit Essigsäure neutr&liart

werden soll, also an derselben alkalische Reaction ge-

funden hatte. Auf Zusatz von Eisenchlorid zu der m.\

dem gleichen Volum Alcohol versetzten Flüssigkeit ent-

steht ein Niederschlag, welcher mehr als 13 pCt. Stick-

stoff enthält, während nach Landwehr ein solcher

erst bei nachträglichem Zusatz von kohlensaurem Kalt

entstehen soll. Um diese stickstoffhaltige Substanz aia-

zuscheiden, wurde die erhaltene Lösung mit Eisenchlor. :

versetzt, so lange ein Niederschlag entstand, filtrirt und

zum Filtrat kohlensaurer Kalk hinzugefügt. Dtcstr

Niederschlag gab bei der Behandlung mit Salzsäure tr.

:

Alcohol nach Landwehr eine Substanz, welche s;<i

in qualitativer Beziehung wie das Landwehr'sche Guna.

verhielt, indessen nicht als solches betrachtet werde

kann, da sie 10— 12 pCt. Stickstoff enthielt und mit

Kupfersulfat + Natron Biuretreaction gab. Weiterhj,

benutzte Verf. Mucin, aus dessen Spaltung das Gummi

hervorgehen soll. Auch hier war das Resultat ein gänz-

lich negatives. Der Niederschlag, welcher in deu durch

Erhitzen des Mucins erhaltenen Lösungen bei Zusau

von Eisenchlorid resp. Eisenchlorid -+- kohlensaure

Kalk entstand, erwies sich als Mucinalbuminose-Eiien

Verbindung mit etwa 10 pCt. Stickstoff. Eine früb<r

von Uammarsten aus Mucinalbuminose hergestellt

Eisenverbinduug zeigte denselben Stickstoffgchalt.

Fliut (20) rcklamirt für sich die Priorität b«ü?

lieh der Entdeckung des Koprosterin von Bondzynsk

und Humnicki, welches er schon im Jahre 18<S* ah

Stercorin beschrieben habe. Neue, nach seinem früherer.

Verfahren dargestellte Stercorinpräparate zeigten dk

selbe Elementarzusammensctzung, wie das Koprosterin

(Dieselbe scheint früher am „Stercorin" nicht ermittelt

zu sein. Ref.) Verf. weist bei diesem Anlass gleich-

zeitig auf seine wenig beachteten Arbeiten über da«

Schicksal des Cholesterin im Organismus hin.

Mörner (21) berichtet über einen, einen 23jitr

Bauer betreffenden Fall, bei welchem eine grösser*

Anzahl von Darmsteinen durch Kunsthülfe aus de«

Anus entleert wurde. Dem Verf. gingen 5 derselben

im Gewicht von 7,5 bis 12,2 g zur Untersuchung w

Sämmtliche Steine waren facettirt, glatt und hart I*

grau-weisser Farbe, Kieselsteinen ähnlich. Auf d;n

Durchschnitt erwiesen sie sich alle aus einer Sclu''

und einem Kern bestehend. Letzterer bestand in i*r:

Fällen aus einem Pflaumcnsteiu. in den übrigen Steinet

aus einer braun-schwarzen, trockenen, farblose Kn

stalle einschliessenden Masse. Die kleinen Krystall

bestanden aus phosphorsaurcr Aramonmagnesia, die

braune Masse aus cellulosehaltigen Pflanzenresten. Die

Digitized by Google
|



Salkowski i'.nd Loewy, Physiologische Chemie. IIS

.vhale wurde genauer untersucht. Sie bestand (bei

dm >iein) grössteutheils aus Ammoniummagncsium-

j.lunphat (82,23 pCt.), daneben aus Caleiumphosphat

VJ4 pCt.), Magnesiumphosphat (1,0-4 pCt.). Calcium-

carbonat (1,(>1), fettsaures Calcium (0,75), Neutralfett

0.20), unlösliche organische Substanz (1,90), Wasser etc.

$.43 pCt.).

Riva (22) bespricht zunächst die semiologische

Bedeutung des l'robilins in Harn und Fäccs und be-

tont, wie wenig bisher diese Frage bearbeitet ist. Er

thcili dann eigeue Erfahrungen mit, unter denen er

1U besonders hervorhebt, dass thoufarbene Stühle

oicht. wie ziemlich allgemein angenommen wird, für

v.llkommenen Abschluas der Galle von Darm sprechen,

ii dabei noch Urobilin in Fäces und Harn gefunden

werden könue. Erst wenn dieses fehle, sei der

Ifbertritt von Galle in den Darm vollkommen aufge-

llten. Enthalten thonfarbene Stühle noch Urobilin,

so »ei das nicht als solches, sondern als farbloses Chro-

::iojprn enthalten. — Unter physiologischen Verhält-

nissen sei letzteres besonders bei Milchdiät in reichem

KattM neben Urobilin vorhanden. — Verf. beschreibt

lau das Yerhaltcu des Urobilins bei einem Falle von

Iho^phorvergiftung, bei Interraittens, Scorbut, Anaemia

gravis und bespricht den Zusammenhang zwischen seiner

Zunahme und vermehrtem Zerfall rother Blutzollen. —
Er wies den Farbstoff durch Ausziehen mit Chloroform

1. n<i Ansäuren des Auszuges mit, salpetrige Säure ent-

haltender, Salpetersäure nach.

Aus gefaulter liindergalle erhielt Vahlen (23) eine

Saure vom Schmelzpunkt 145 » welche der Cbolsäure oder

< holeinsäure sehr nahe steht, jedoch nicht mit einer

dtrsclben identisch ist. Um die Beziehungen dieser neuen

Nture zur Cbolsäure aufzuklären, liess Verf. Zinkpulver

auf «ine eisessigsaure Lösung von Cholsäure einwirken,

fte abgegossene Lösung wurde mit Wasser stark ver-

dünnt und die ausgeschiedene harzartige Masse in

Ammoniak gelöst und mit Chlorbaryum gefällt. Es

entsteht sofort ein Niederschlag oder eine reichliche

milchige Trübung, die sich nach einiger Zeit als

amorpher Niederschlag absetzt. Dieser ist das Baryt-

uii einer durch Beduction aus der Cholsäure entstan-

den Säure. Der Barytgehalt stimmt sehr gut mit

dem Barytgchalt der aus gefaulter Galle crhalteuen

Harytsatze überein. Die aus dem Barytsalz isolirte

*a;ire zeigte nach mehrmaligem Umkrystallisiren aus

K wssig deu Schmelzpunkt 1-40 -115° in naher Ueber-

• iti^ümmung mit der aus gefaulter Galle erhaltenen

Mure. Die Beduction lässt sich auch in amtnouiakali-

»her Lösung durch Zinkpulver bei Zimmertemperatur

tewu-ken.

Lannois und Martz (24) haben den wenigen

alterte und unvollkommenen Analysen des Ohren-

schmalzes neue und möglichst eingehende hinzugefügt.

Ihn- Feststellungen erstrecken sich auf die quantitative

Zusammensetzung der wässerigen, ätherischen, alkoholi-

schen Auszüge, auf den Gesammtstickstoffgehalt des

Urumens, den Aschegehalt, den Bitterstoff desselben.

- Der Wassergehalt des Cärumens wechselt natürlich;

das vod ihuen untersuchte hatte bei 100" getrocknet:

J.kw.b.ntUt der geahmten Herein. 18tt7. Bd. I.

61,51 pCt., im Vacuum über Schwefelsäure getrocknet

nur 56,53 pCt., woraus sie auf die Anwesenheit flüch-

tiger Stoffe schliessen. Durch Aether wurde eine fett-

artige Masse ausgezogen, kein Pigmeut. Der Rückstand

des ätherischen Auszuges betrug 15,6 pCt. des trockenen

Cerumens. Er war zusammengesetzt aus 40,6 pCt. Fett,

18,33 pCt. freien Fettsäuren, 40,74 pCt. Cholesterin.

Absoluter Alkohol zog aus dem in Aether ungelösten

Rückstände des Cärumens 20,58 pCt. des trockenen

Cerumens aus, darunter das Pigment. Der alkoholische

Auszug setzte sich zusammen aus den Resten von Fett

und Fettsäuren 7,5 pCt, löslichen Seifen 78,2 pCt., 2 pCt.

Cholesterin, 2,3 pCt. Harnstoff, unbestimmte Substanzen

9,99 pCt. Wasser löste noch 25,6 pCt. des trockenen

Cerumens; unlöslicher Rückstand: 33,12 pCt. Es er-

giebt sich somit, dass im Cerumen enthalten sind:

freie Fettsäuren 2,99 pCt., Fett 8,16 pCt., Cholesterin

7,06 pCt., lösliche Seifen 16,1 pCt. — Der Gesammt-

stickstoff des trockenen Cerumens wurde zu 6,21 pCt.

gefundeu = 16,29 pCt. Eiweiss. Aus dem Vergleich

dieser Menge mit der der unlöslichen Substanzen, würde

folgeu, dass neben Eiweiss noch andere N-haltige Körper

im Cerumen enthalten sind. So wurde Lecithin zu

3,74 pCt. gefuuden. — Das braune Pigment ist in Al-

kohol und Fetten löslich, entsprechend dem Pigment

des menschlichen Fettes, doch ist es abweichend von

letzterem in Aether nur wenig löslich. Weitere Ver-

suche machten die Anwesenheit giftiger Substanzcu im

Ohrenschmalz wahrscheinlich, „Leukomainc". — Ueber

den Bitterstoff ergab sich noch nichts Sicheres.

Dormcyer (25) zeigt, dass es durch blosse, selbst

monutelange Extraction mit Aether nicht gelingt, der

Muskelsubstanz ihre gesammten ätherlöslichen Stoffe zu

entziehen. Verdaute er am Schluss der Aetherextrac-

tion durch künstlichen Magensaft den Rückstand, so

gelang es ihm, noch 8,5 pCt. der ätherlöslichcn Sub-

stanzen zu gewinnen. Er hält es demnach für not-

wendig, die Extraction mit der Verdauungsmethode zu

verbinden.

Bogdanow (25a) fand, dass, wenn man Fleisch

mit Aether schon sehr weit extrabirt hat und es dann

mit Alcohol behandelt, nun sofort eine Menge leicht

ätbcrlöslicher Substanz abgegeben wird, die weit erheb-

licher ist, als wenn man wochenlang mit Aether ex-

trabirt hätte. So wurde z. B. durch eintägige Extrac-

tion mit Aether gewonnen: 4,102 pCt. Extracl durch

folgendes 25stündiges Extrahircn mit 90proc. Alcohol

8,72 pCt. Die letztere Portion gewanti Verf. so, dass

er den Rückstand nach dem Abdcstilliren des Alcuhols

mit kaltem Aether übergoss, umrübrte, abfiltrirte und

den Aether verjagte.

Bekanntlich führt nach den Untersuchungen der

letzten Jahre eine einfache Extrahirung des Fleisches

mit xvetber nicht zu vollständiger Entfettung denselben.

Anstatt der infolgedessen vorgeschlagenen Methoden der

vorgängigen Hehandluug mit Säure oder Pepsiuvenl.ui-

ung, die wahrscheinlich die Zusammensetzung des Aether-

extractes verändern, empfiehlt Frank (26) eine com-

binirte Extraction mit Alcohol und Aether (cf. dazu

die obige Arbeit Bogdanow 's. Ref.). — 20 g frisches
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zcrwiegtes Fleisch werden mit 100 ccm 96proc. Alco-

hols übergössen, nach 24 Std. der Alcohol abgehebert,

dasselbe noch dreimal mit absolutem Alcohol. darauf

zweimal mit Aether wiederholt Der Fleiscbrückstand

wird gepulvert und nach Soxhlet 24 Std. mit Aether

behandelt. Die vereinigten Extractc werden zur Trockne

gedampft und wieder mit wasserfreiem Aether oder

besser mit 60° Pctroläther dor Rückstand aufgenommen.

— Man erhält so ca. 10 pCt. mehr Extract als beim

unmittelbaren Extrahiren mit Aether.

Voit (27) bezieht die mangelhaften Resultate, die

Dormeyer mit der einfachen Aetherextraction erhalten

hat, auf Mängel indessen Arbeitsmethode. Voit selbst

geht so vor : er nimmt von der gut gemischten Substanz

Proben von ca. 100 g, rührt sie mit soviel Alcohol
zusammen, bis sie krümlig werden, trocknet sie mit

grosser Oberfläche und pulverisirt. Die Trocknung ist

meist in l—5 Stunden beendet, da die Substanz nur

lufttrocken werden soll. Hiervon werden dann 1—2 g
zur Trockensubstanzbestimmung benutzt. 4 g werden

zur Fettbestimmung zunächst bei 78° für 12 Stunden

getrocknet, was Verf. für wichtig hält, damit der Aether

nicht mit dem Wasser zugleich fremde Substanzen auf-

nehme. Danach Soxhlet-Extraction ; das Acthcrextract

wird durch Pctroläther gereinigt. — Die Control-Versuche

Krumm acher's zeigen nun, dass, wenn man so vor-

geht, ein mehr als 24 ständiges Extrahireu nicht uüthig

ist, da im ungünstigsten Falle später nur noch 2 pCt.

des Aethcrextractcs gewonnen wurden. Ferner erweisen

sie, dass durch diese Extraction allein 95 pCt. des

Fettes erhalten werden. Die Pepsin-Salzsäureverdauung

ist demnach nicht nöthig. Wendet man sie an, so

müssen die Aetherextracte der verdauten Lösuug ge-

reinigt werden, da sie sehr viel fremde Verunreinigungen

enthalten. — Endlich scheint aus ihnen hervorzugehen,

dass länger dauernde Extraction mit Aether an sich

schädlich ist, da sie zu Zersetzungen des Fettes führt.

Bogdanow's (28) Untersuchungen beschäftigen sich

zuerst mit der Ausmittelung der Fehlerquellen, die der

Aetherextraction und Bestimmung des Aetherextractes

anhaften. Erwärmt man eine bestimmte Menge Kali-

lauge mit Alcohol und Aether, so gelingt es nicht, die-

selbe Menge durch Titriren wieder zu gewinnen, man

erhält zu wenig Kalilauge. Verf. weist nach, dass dies

hauptsächlich an der Beschaffenheit des Aethers liegt,

der wechselnde Wassermengeu enthält. Er suchte nun

mittelst einer besonders construirten Anordnung den

Aether zu destillircn und rein zu erhalten; es gelang

dies jedoch nicht vollständig. Weiter "fand Verf., dass

durch das Behandeln im Soxblet'schen Apparat der

Aether, wenn auch in geringein Maasse Aenderungen

erleidet, die mit Säurebildung einhergehen. Aus beiden

(iriinden kann die Bestimmung flüchtiger Säuren in

Fettgemischen nicht mit vollkommener Genauigkeit aus-

geführt werden. — Es folgt eine ausführliche Beschrei-

bung der bei den Extractionen befolgten ('autelen und
der benutzten Apparate, bei denen bemerkonswt:rth ist,

dass Korkverbindungen fehlen und durch ijueoksilber-

versehlüssr; ersetzt sind. Wegeu der Einzelheiten sei

auf das Original verwiesen. — Endlich giebt Verf. neue

Analysen der Fette des Kaninchen- und Pferdefleische«.

Es wurden wiederholte Extractionen mit Aether vorge-

nommen. In den späteren war die Menge der freien

Fettsäuren weit grösser als in den früheren, dagegen

schien das Fett der letzten Extractionen eine constaote

Zusammensetzung zu haben. Es handelt sich danach

um die Anwesenheit verschiedener Fette im Muskt!-

fleisch. Auch in fettig degenerirten Muskeln fand«

sich verschiedene Fette. Zum Schluss tbeilt B. Ver-

suche mit, die über die Aenderungen des Fleischtet!»

bei Muskelruhe und -Arbeit'Aufschluss geben sollen. Die

ausgeruhten oder durch Tetanisiren zur Thätigkeit gt

brachten Muskeln wurden mit Osmiumsäure gefärbt und

microscopisch untersucht. Es fanden sich deutlich*

Differenzen, indem die geruhten Muskeln weit schwäner

erschienen als die thätig gewesenen: am wenigsten ge-

färbt waren thätige, zu denen die Blutzufuhr abg>

schnitten war.

Austin (29) hat auf Veranlassung von Salkowski

versucht, ob sich die umständliche Külz'sche Methodr

zur quantitativen Bestimmung des Glycogeus nicht

durch Verdauung der Leber mit Pcpsinsalzsäure nach

Analogie der von Pflüger und Dormeyer zur Fett-

bestimmung in den Organen angewendeten Metbode tr

setzen lasse. Die Leber wurde zuerst mit Wasser er-

schöpft, in dem Auszug das Glycogen nach dem Brücke

sehen Verfahreu bestimmt. Der Rückstand wurde mit

Pepsinsalzsäure verdaut, die Lösung neutralisirt und

auf 200 ccm eingedampft, nochmals angesäuert qd4

filtrirt, das Filtrat mit Alcohol gefällt und das erhal-

tene Rohglycogen gereinigt. Der auf dem Filter ge-

bliebene Rückstand wurde noch nach Külz verarbeitet.

Es wurden nun in vergleichenden Versuchen gleicht

Gewichtsmengen Leber einerseits nach Külz, anderer-

seits nach der Verdauungsmethode bearbeitet. Ein-*

volle Uebereinstimmung in den Zahlen war nicht in

constatiren: in 4 Fällen lieferte die Külz'sche Methode

etwas weniger, in 3 Fällen etwas mehr. Lässt man in

bei der Verdauung bleibenden Rückstand, welcher nur

sehr wenig Glycogen enthält, unberücksichtigt, so ist

doch die Differenz zu dem Külz'schen Verfahren sehr

gering. Das Glycogen erwies sich als rein.

Ludwig (80) konnte aus dem gesammelten Fe«

von mehr als 60 Dcrmoidcysten nach dem Verseifen

einen in Aether löslichen halbflüssigcn, fettigen Rück-

stand erhalten, welcher sich zum Thcil als Cetyl-

alcohol erwies. Die davon nbgepresste ölige Flüssig-

keit gab bei den Analysen dem Cholesterin ziemlich

nahestehende Zahlen und stimmte auch in einigen we-

sentlichen Reactionen mit diesem überein, verhielt sich

im Ucbrigcn aber wie ein Alcohol.

Zeyuek (31) hat die weitere Untersuchung des

Fettes und des eben erwähnten Körpers übernommen.

Das Fett erwies sich blassgelb, bisweilen dunkelgelb,

von Butterconsistenz, der Schmelzpunkt lag bei 34 bis

39°, Erstarrungspunkt bei 20—25°. Eine grosse Quan-

tität des Fettes wurde verseift, die Seife mit Aether

i'xtrahirt und aus der Seife die Fettsäuren abgeschieden

Sie bestanden überwiegend aus Oelsäure, «um gerin-

geren Thcil aus festen Fettsäuren, und zwar »os
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Myristiusäure, Palmitinsäure, Stearinsäure und kleinen

Mcngeu vou Arachiusäure C2o lL;oOs, welche letztere

durch ihre geringere Löslichkeit in Alcohol isolirt

wurde. — Die durch Ausziehen der Seifen mit Aether

erhaltene Lösung gab beim Verdunsten einen Rück-

stand, dessen Hauptmenge bei Zimmertemperatur flüssig

(«lieb. Aus demselben konnte Cholesterin und Cetyl-

alcohol isolirt werden, wenn es auch nicht gelang, den

letzteren ganz rein zu erhalten, so sind die Ab-

weichungen in der Elemcntarzusammensetzung doch so

gering, dass bei der sonstigen Cebereinstimmung mit

Cetylalcohol an der Identität kein Zweifel ist. — Der

flüssige Antheil der Aetherausschüttelung uimmt aus

der Luit allmälig Sauerstoff auf und verharzt. Durch

Destillation im luftverdünnteu Raum wurde derselbe in

7 Kractionen zerlegt. Von diesen wurde Fractiou III

imd V näher untersucht und festgestellt, dass es sich

um einen Alcohol von cholesterinartiger Beschaffenheit

bandelt. Dio weitere Untersuchung dieser Fractionen,

sowie die der anderen Fraetion steht noch aus.

Matthews (82; hat zunächst die Spermatozoen

eines wirbellosen Thieres, des Seeigels (Arbacia) unter-

sucht, um festzustellen, ob sich hier ahnliche chemische

Verhältnisse finden, wie bei den Wirbelthiercn, nament-

lich ob dieselben gleichfalls nucleinsaurcs Protamin ent-

halten. Die Hoden wurden, in kleine Stückchen ge-

schnitten, in Alcohol aufbewahrt, dann tüchtig ge-

schüttelt, bis das Sperma vollständig vou der Hoden-

wand getrennt war, und durch Gaze colirt. Dabei

gehen die Spermatozocn durch die Maschen hindurch

und können nun auf Filtrirpapier gesammelt und mit

Alcohol und Aether erschöpft werden (die getrockneten,

lettfreien, reifen Hoden bestehen aus ungefähr 95 pCt.

Spermatozoen und 5 pCt. Hodenwand, welche nicht aus

kiingebendem Gewebe zusammengesetzt ist). Das Al-

loholätherextract besteht ausser den anorganischen

balzen aus 16,42 pCt. Lecithin, 7,09 pCt. Cholesterin,

7*5,49 pCt Fett, Seife u. s. w. Das mit Alcohol und

Aether erschöpfte feingepulverte Sperma wurde nach

Kossel's Metbode wiederholt mit 1— 2proc. Schwelel-

saure ausgezogen, der Auszug in die 4 fache Menge Al-

cuhol gegossen, der weisse, flockige Niederschlag mit

Alcohol und Aether gewaschen, getrocknet, gewogen.

Seine Quantität betrug 11 pCt. des Spermatozoeu-

pulvers. Die so erhaltene Substanz besitzt alle fällen-

den Eigenschaften des Protamins und zugleich die Re-

actionen des Histons; Protamin war indessen nicht

darin nachweisbar. Dies geht auch schon aus dem

Stickstoffgehalt des Sulfats hervor, welcher nur

15,91 pCt. betrug. Verf. giebt dieser weiterhin ge-

reinigten histonartigen Substanz den Namen Arbacin.

Durch Ausziehen der mit verdünnter Schwefelsäure be-

handelten Spermatozoen mit 0,05— 0,1 proc. Ammoniak,

Einpassen der Lösung in stark angesäuerten Alcohol

u. s. w. wurde eine Nucleinsäure erhalten, welche sich

»acb ihrem Phosphor- und N-Gchalt als identisch mit

der Salraonucleinsäure Micscher's aus Lachssperma

'rwies. Da Ammoniak aus den Spermatozoen vor der

Behandlung mit Schwefelsaure kfine Nucleinsäure ex-

trahirt, so muss mau annehmen, dass die Nucleinsäure

in den Spermatozocn in Verbindung mit dem Arbacin

vorhanden ist, welches die Stelle des Proturaius (Sal-

mins) im Lachssperma vertritt.

11. Das Sperma des Herings. Die Spermatozoen-

köpfe, durch Centrifugircn u. s. w. von den Schwänzen

getrennt, sind unlöslich iu Wasser und Ammoniak,

lösen sich langsam in 5— 10 proc. Natronlauge, geben

starke Biuretreaction, keine Reaction mit Millou's Re-

agens und sind schwefelfrei; sie enthalten also kein

Eiweiss. Die weitere Untersuchung zeigte, dass die

Spermatozoeuköpfc ausschliesslich aus nucleiusaurem

Protamin, bezw. Clupoin, dem besonderen, von Kossei

in den Spermatozocn des Herings nachgewiesenen Pro-

tamin, bestehen. Die Elementarzusammensetzung der

Spermatozoenköpfo stimmt mit der Formel des nuclein-

sauren Clupeins überein uud es Hess sich aus einer

abgewogeneu Quantität von Spermatozoeuköpfen die

berechnete Menge Nucleinsäure gewinnen. III. Im

Ebersperma uud Stiersperma konute Verf. in Ueberein-

stimmuug mit Mieseher kein Protamin nachweisen.

Richter (33) hat angesichts der erheblichen ge-

richtlich-medicinischcn Bedeutung die Angaben von

Floretice, dass eine concentrirte Jod-Jodkalilösung

nur mit menschlichem Sperma eigentümliche Crystalle

erzeuge, nachgeprüft. — Seine Ergebnisse sind geeignel,

den Werth der F.'schcn Reaction erheblich einzu-

schränken. Zunächst fand er (untersucht wurden

80 Fälle), dass Hodensaft auch von Kindern (9 Fälle),

also bei Fehlen von Spermatozoen, die Reaction gab.

Nur bei drei Kindern vou 10 Stunden. 2 und 3'/2 Mo-

naten war die Reaction negativ. Dann gab auch reiner

Prostatasaft positives Resultat. Er dehnte nun seine

Versuche auf die verschiedenen chemischen Bestand-

theilo des Spermas aus (Leucin, Tyrosiu, Xauthin.

Cholesterin, Lecithin u. a.), und fand, dass nur Lecithin

und seine Zcrsetzungsproducte, speciell das Cholin,

Crystalle mit Jod-Jodkalium gaben. So erklärt Verf.,

dass besonders ältere Samenflecken in Folge Zer-

setzung die Reaction sehr regelmässig geben; auch ver-

schimmeltes (nicht frisches) Eigelb, zersetzte Gehirn-

masse gab sie. Ebenso wurde sie aber auch — was

practisch wichtig ist — mit Vaginal- und Utcrus-

schleim erhalten, auch mit solchem von einem 10 Tage

alten Mädchen. Andere Körpcrsecrete und Saft

frischer Organe ergab sie nie.

Bei seiner nahen Verwandtschaft zum Cholin unter-

suchte Verf. auch das Muscariu. Es bildete gleichfalls

grosse Crystalle.

Verf. berichtet endlich von drei Fällen, in denen

— im positiven oder negativeu Siuue — die F.'schc

Reaction von Wichtigkeit war.

Posner (34) hat feststellen wollen, ob gemäss der

Angabc von Flore nee Krystallbilduug in Form rhom-

bischer Tafeln bei Zusatz von Jodjodkaliuralösung allem

menschlichem Sperma zukomme und worauf sie beruhe.

Er fand zunächst, dass die Reaction nicht an das Vor-

handensein der Spermatozoen geknüpft sei, sondern an

ein flüssiges Product der Hoden sowohl, wie auch der

Prostata. — Die Ähnlichkeit der Krystallform liess ihn

au das Spermin als Grundlage der Kiystalle denken;
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der Versuch bestätigte diese Anschauung, indem reines

Spermin, Spcrminphosphat, sperraiuhaltige Organsäfte

die Reaction gleichfalls gaben. Dadurch wird der Werth

der Reaction für den Nachweis menschlichen Spermas

erheblich beschränkt.

Whitney (36) konnte mittels Jod nach Florence

aus .Samenflecken, die einige Tage bis 2 Jahre alt

waren, Krystalle darstellen. Mit Testikel-, Prostata-

Samenblaseninhalt, die der Leiche entnommen waren,

gelang es ihm nicht, sodass er annimmt, die Substanz,

die die Krystallbildung bewirke, bilde sich während

des Lebens in dem gemischten Secret der Samenwege.

Weiter ergab positives Resultat der Inhalt der Epidi-

dymis vom Kaninchen, nicht von der des Hundes. Da

auch einige Alkaloide (Morphin, Strychnin) die Reaction

geben, hat sie nach Verf. mehr negativen Werth, und

es wird bei positivem Ausfall nothwendig, microscopisch

zugleich auf Spermatozoen zu fahnden. Kr empfiehlt

dazu Trockenpräparate zu machen und mit Eosin-

Methylgrün zu färben. Dabei färbt sich der Sperma-

tozoenkopf, und zwar ist für ihn charakteristisch und

unterscheidet ihn, wenn er vom Schwänze getrenut ist,

von einer Zelle, das9 sich nur seine vordere Partie roth

färbt, an der Basis jedoch, also excentriscb, ein hemi-

sphärisches Stück tief grüu. In dieser Weise färben

sich auch nur Spermatozoen vom Menschen, die der

Thiere werden diffus grün mit scheinbar mattrotber

Zone ringsum. Verf. will so auch in ganz alten Flecken

Spermatozoen nachgewiesen haben.

Bu ebner (37) hat die hochbedeutsame Entdeckung

gemacht, dass sich aus obergahriger Hefe ein Presssaft

gewinnen lässt, welcher, obwohl völlig frei von Hcfe-

zcllen, im Stande ist, Zuckerlösung in Gährung zu ver-

setzen. Der Presssaft wurde durch Auspressen vou mit

Kieseiguhr vermischter Hefe bei 400—500 Atmosphären

Druck gewonnen. 1 Kilo Hefe liefert etwa 350 cm

Presssaft. Derselbe stellt eine gelbe, opalisirende

Flüssigkeit dar, welche beim Kochen fast vollständig

durch Ausscheidung vou Eiweiss erstarrt. Vermischt

mau ihn mit dem gleichen Volum einer concentrirten

Rohrzuckerlösung, so tritt schon nach V«
- 1 Stunde

regelmässige Koblensäureentwickelung ein, welche tage-

lang andauert. Sättigung des Gemisches mit Chloro-

form verhindert die Gährung nicht, ebenso hebt Filtriren

durch ein Berkcfeldt-Filter die Gährkraft nicht auf,

verzögert nur den Eintritt der Gährung. Wiederholt

ist aus den Mischungen der durch die Gährung ent-

standene Alkohol dargestellt werden.

In seiner zweiten Mittheilung (38) berichtet

Buchner, dass er aus Getreidepresshefe keinen wirksamen

Presssaft erhalten habe und geht weiterhin auf die

Haltbarkeit des Presssaftes und die Ursache der Wir-

kung desselben ein. Der Presssaft wird bei gewöhn-

licher Temperatur schon nach einem Tage unwirksam,

die Ursache dieser Erscheinung sieht B. in dem Gehalt

des Presssaftes an peptischeu Enzymen, welche M. Hahn
durch die gelatineverflüssigende Wirkung des Presssaftes

nachweisen konnte. In IVbereinstimmung damit steht

die Beobachtung, dass aufbewahrter Presssaft beim Er-

wärmen auf 45—50° nur äusserst wenig Eiweiss aus-

Physioloojsohe Chemie.

scheidet, während frischer grosse Mengen davon gielt

(ein eiweissspaltendes Enzym hat Salkowsky in den

Hefeauszügen bei seinen Versuchen über Autodigestk.n

nachgewiesen, dass dasselbe auch im Presssaft vorhand« s

ist, steht in vollem Einklang damit. Ref.). Das» e» sie!,

bei der Gährwirkung des Presssaftes nicht um noeh

in demselben vorhandene Plasmareste bandelt, geht st»

schlagendsten daraus hervor, dass man ihn zu einer

trockenen Eieralbumin ähnlichen Masse eintrocknen Wirt

und die Lösung dieser Masse sieb wieder wirksam crweisi

Auch unter den nöthigen Cautelen bei 100° getrocknet-

Hefe ist noch schwach gährungserregend.

Stavenhagen (89) konnte an Hefepres^aft,

welcher durch poröses Porzellan filtrirt war, und alle

Eigenschaften des Buch ncr'schen zeigte, keine Gähr-

fähigkeit constatiren.

Buchner und Rapp (40) bringen über die AI-

koholgährung ohne Hefezclleu zahlreiche Einzelheit' a.

betreffs deren auf das Original verwiesen werden mm>

Ref. müssen sich auf einige besouders wichtige Daten he-

schränken. Die Methode versagte bei Anwendung m
frischer Münchener untergähriger Bierpresshefe in Utk

als 30 Einzelfällen, die sich auf den Zeitraum eine*

ganzen Jahres erstrecken, niemals. Der Einwand, dass

die Gährung von Microorganismen abhängig, konnte

durch die Filtration durch Chamberland-Filter, welch'

sich als bacteriendicht erwiesen, widerlegt werden.

Vermuthung. dass an der schnellen Abnahme der Gähr-

kraft eiweisslösendc Enzyme der Hefe Schuld seien,

konnte durch die schnelle Aufhebung der (iährknü

bei Zusatz von Trypsin oder Papayotin bestätigt werlcp

Dementsprechend liefert eine Münchener Bierpressbef-.

sofort verarbeitet, normalen Presssaft, nach 3 Tag'-

dagegen wirkungslosen. So erklärt sich vermuthlirii

auch die Unbrauchbarkeit der von ausserhalb bezogene

Getreidepresshefe für den Versuch. Bezüglich der Kita

der Zymase wurde die früher schon gemachte Beob-

achtung bestätigt, dass auch der durch Fällung vu

Presssaft mit Alkohol erhaltene Niederschlag im Staoi

ist, Gährung zu erregen. Gegen die Angaben von

Stavenhagen wenden die Verff. mit Recht ein, dass St.

nicht den Nachweis geführt habe, dass sein Presssaft

vor der Filtration wirksam war, der Versuch also nicht-

für die Betheiligung von Microorganismen beweise.

Büchner (40) bespricht die Bedeutung des v r.

Eduard Büchner gemachten Fundes, dass es geling

durch Verreiben von Hefepilzen mit Wasser und Sand

und folgender Auspressung bei 400—500 Atmosphären

Druck einen Presssaft zu erhalten, der, wie die Hefr

zcllen selbst, Gährungen einzuleiten vermag. Der Saft

ist alkalisch, etwas opalisirend, enthält 10 pCt. feste

Bestandtheile, darunter reichlich Albumin. Aus 1 kg

Presshefe mit 200 cem Wasser erhält man 500 com

Presssaft, der auch nach Hindurebtreiben durch Kiesel-

guhrfiltcr, also frei von zclligen Beimengungen, Didi

wirksam ist. — Der Saft ist widerstandsfähiger gegf"

Gifte als die Hefezellen selbst: seine Wirksamkeit leidet

weder durch Chloroformzusatz, noch durch 1 proc. arstni*-

saure Natriumlösung. — Bei Aufbewahrung verliert der

Saft bald seine Wirkung, dagegen lässt er sich für 8
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bis 14 Tage erhalten, wenn mau ihm von vornherein

Jtohrzuckerlösung (60 pCt.) zusetzt. — Verf. bespricht

ausführlich die allgemein - biologische Bedeutung der

Thatsache. Sie ist geeignet, einmal die Theorie der

Oihrungen wesentlich zu beeinflussen, insofern sie

daraufhinweist, dass von den Giihrungscrregcrn gährung-

machende Product« producirt und abgesondert werden;

andererseits wirft sie Licht auf Herkunft und Bedeutung

der für die Immunitätalehrc wichtigen Alcxine resp.

Toxine und Antitoxine. Dieserhalb sei auf das Original

Hage (42) untersuchte den Einfluss des Sublimats

und Kochsalzes auf die Intensität der Kohlensäurebil-

dung bei der Hcfegährung. Von ereterem halte Bier-

«acki behauptet, dos» stark verdünnte Lösungen die

Gährung befördern, concentrirtere sie schwächen. H.

wiederholte die Versuche mit vollkommen aseptischen

'iefässen und. Zuckcrlösungcn. Kr fand daun, dass

»chon die schwächsten Sublimatlösungen gährungs-

widrig wirkten. Das Kochsalz sollte nach Bial in mit

Salzsäure versetzten Hefezuckcrlösungen gleichfalls in

geringen Mengen die Währung beschleunigen, in grösseren

sie bindern. Diese Angabe fand sich auch bei Be-

nutzung steriler Lösungen bestätigt. Salzsäure- oder

Kochsalzzusatz wirken dagegen jedes für sich hem-

mend; zusammen heben sie diese ihre Wirkung auf.

Emmerling (43) theilt Beobachtungen über butyl-

alcoholische Gährung mit.

Einige Cubikcontimcter eines Hcuinfuses werden in

eine 5proc, mit Xährsalzen versehene, in einer starken

Kiasche befindliche Glycerinlösung gebracht und die

Flasche evaeuirt, nach dreitägigem Stehen von dieser

Mischung etwas in reines Glyccrin gebracht und ebenso

verfahren. Dabei waren die aeroben neubacillen gegen-

über einem anderen Bacillus, welcher auf Gelatine-

platten stark irisirende, nicht verflüssigende Colonien

bildet, sehr zurückgetreten. Die Reinculturen desselben

verzehren Glycerin und Maunit uuter Bildung von

Butylalcohol. Aus 100 g Glycerin wurden irn Maximum

6.5, aus lOOgMannit 10,5 g Butylalcoholerhalten. Auf

morschem Holz fand E. den Bacillus butylicus neben

dem Bacillus subtilis.

Derselbe (48a) hat untersucht, ob die Produete der

durch Schimmelpilze hervorgerufenen Gährung mit den

durch Hefe erzeugten in ihren relativen Verhältnissen

übereinstimmen. Zu den Versuchen diente Mucor racemo-

sus. Mit diesem wurde eine mit Nährsalzen versetzte

Lösung von 100 g Rohrzucker in 1,5 1 Wasser geimpft.

Nach Ablauf der mehr als 3 Wochen dauernden (Jäh-

rung konnten aus der Flüssigkeit 22 g Alcohul, 1,83 g

Glycerin und 0,31 Bernsteinsäure isolirt werden. Das

Glycerin beträgt somit 8,3 pCt., die Bernsteinsäure

1.4 pCt vom Alcohol. Dieselben Verhältnisse finden sich

durchschnittlich auch bei der Hefegährung.

Brown und Morris (44) haben gezeigt, dass bei der

Keimung der Gerste die Zellwände des stärkeführenden

Tbcils des Endosperms völlig oder bis aul geringe

Spuren gelöst werden, che die Stärkekötner von der

Diastase angegriffen werden. B. uud M. sehen hierin

die Wirkung eines besonderen, von der Diastase ver-

schiedenen Enzyms, welchem sie den Namen Cytase

oder cytohydrolytisches Enzym gegeben haben. Die

Cytase soll durcli Erhitzen auf 60° zerstört werdcu,

während die Diastase erhalten bleibt und bei der Kei-

mung aller Gräser auftreten. — Da die Arbeiten Rci-

nitzer's (44) von mehr botanischem Interesse ist, so mag

als Resultat derselben angeführt werden, dass nach den

Untersuchungen des Verfassers eine Cytase in der Gerste

nicht existirt, die Auflösung vielmehr von der Einwir-

kung der Diastase selbst auf die leicht bydrolysirbare

Hcmiecllulose abhängt, aus welcher die Zellwände des

Mehlkörpers der Gerste, sowie die Mittellamelle im Par-

enehym der Kartoffelknolleu und Möhren u. s. w. be-

steht. Es giebt jedoch auch andere Hemicellulosen,

welche von Diastase nicht angegriffen werden. Diejenigen

Samen, in denen diese Hemicellulose in Form von Wand-

verdickungen als Vorrathsstoffe abgelagert sind, er-

zeugen bei der Keimung zu deren Auflösung wahr-

scheinlich ein besonderes, von

schiedenes Enzym, welches als Cytase bezeichnet wer-

den könnte.

Spitzer (45) fand in Uebereinstimmung mit den

Resultaten anderer Untersucher, dass die Oxydations-

kraft der verschiedenen Organe eine verschiedene ist,

und dass abnehmend sich folgende Reihe bilden lässt:

Blut, Milz, Leber, Pancreas, Thymus, Gehirn, Muskeln,

Eierstock, Eileiter. Als Maass der Oxydationskraft

wurde die Zerlegung von Wasserstoffsuperoxyd be-

nutzt.

Während Temperaturen unter Null die Oxydations-

fähigkeit nicht aufhobeu, vernichten sie solche über

70* zum grössten Thcilc, wenn auch solche selbst bis

zu 120° sie nicht ganz aufzuhebeu vermögen. Intensiv

schädigend wirken auch Protoplasmagifte, wie Cyan-

kalium und Hydroxylamin. — Sehr erheblich schädigen

schon verdünnte kaustische Alkalien und Mineral-

säuren; nach Neutralisation tritt keine Wiederherstel-

lung ciu. Neutralsalze sind unschädlich. — Verfasser

konnte nun weiter zeigen, dass das oxydirendc Agens

sich mit Wasser aus den Geweben ausziehen lässt und

konnte aus dem wässrigen Auszuge Nucleoproteidc

darstellen, die oxydirende Fähigkeiten besassen. geprüft

durch Zerlegung von Wasserstoffsuperoxyd, durch oxy-

dative Bildung von Farbstoffsynthesen, durch Bildung

von Salicylsäure aus Salicylaldehyd. Solche Nucleo-

proteidc wurden dargestellt aus Leber, Milz, Nieren,

Hoden, Thymus, Blut. — Nach Entfernung derselben

aus den wässerigen Auszügen zeigten diese keine oxy-

dirende Wirkung mehr, so dass die Nueleoproteide das

einzige wasserlösliche oxydirende Agens zu sein

scheiuen. — Bezüglich der Erklärung der oxydirenden

Eigenschaften stellt Verfasser sich auf den Boden der

Traube'schen Anschauung. Er nimmt an, dass die

Nueleoproteide auf Grund ihrer Constitution befähigt

sind, niolecularen Sauerstoff zu activiren. Besondere

Bedeutung möchte er dabei dem in ihnen organisch ge-

bundenen Eisen beimessen.

Tit'-ri et Patier (46) haben, angeregt durch die

Fundtr eines oxydirenden Fermentes bei Pflanzen und

in den Geweben höherer Thier«, eine Reihe von aoe-
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phalen Mollusken (Artemis oxoleln, Mya arenaria u.a.) auf

das Vorhandensein eines solchen untersucht. Als Reagens

auf das Eintreten oxydativer Vorgänge dienten ihnen

Guajaetinctur, Guajakollösung. Hydrochlnon, Pyrogallol

und das Röhmann-Spitzer'sche Reagens, bei denen allen

durch das Auftreten von Farbenreactioncn der Nachweis

leicht ist.

Sie fanden, dass in den Fangarmen, Tastern und

im Blute dieser Acephalen ein lösliches, oxydirendes

Ferment enthalten ist, nicht in den übrigen Organen.

Ks läsut sich durch Wasser ausziehen und wird durch

Alcohol aus diesem Auszüge gefällt. Erwärmen der

Thierc oder der Auszüge auf 60° vermehit die Wirk-

samkeit des Ferments, Erhitzen aut 100" hebt sie auf.

Am stärksten ist sie bei Gegenwart einer Säure (z. B.

2—3 pM. Essigsäure), geringer bei neutraler Heaction,

ganz oder fast ganz aufgehoben in alkalischer. — Das

Sperma der Acephalen wirkt im Gegensatz zu dem der

höheren Thierc reducirend.

Abclous und Biarncs(47) haben in Fortsetzung

ihrer Untersuchungen Hämolymphc aus Organen einer

Süsswassererustacee (Krebs) und einer Mecrwasscr-

crustacee (Languste) sowie wässerige Auszüge der Or-

gane auf die Anwesenheit eines oxydirenden Fermentes

untersucht und die Wirksamkeit desselben unter ver-

schiedenen Bedingungen festgestellt. Als Keagentien

auf das Vorhandensein oxydativer Prozesse dienten:

Bläuung von Guajactinctur, Violettfärbung von Para-

plicnylendiamin (Röhmann-Spitzer). — Sic fanden,

dass die Hämolymphc ein stark oxydirendes Ferment

enthält: in geringerem Maasse ist es in den Tastern,

in noch geringerem in den Genitalorganen und Muskeln

vorhandeu. In der Leber ist es gleichfalls, doch wird

hier seino Wirkung durch reducirende Stoffe verdeckt.

Mit der Lebertbätigkeit hat die oxydirende Wirkung

nichts zu {hui; sie findet sich auch in wässrigen Aus-

zügen der Organe, Chloroformzusatz schädigt sie nicht,

4proc. Borsäure, l pCt. Phenol, lp< 't. Sublimat, 1 pCt. Fluor-

natrium verzögern sie, heben sie aber nicht auf. Am gün-

stigsten wirkt eine Temperatur von 50—52° auf sie. fiO°

verzögert sie, 100° unterdrück» sie. Aus dem wässrigen

Organauszug lässt mittels Alcohols sich die Oxydase aus-

fällen, mit Wasser bildet sie wieder eine wirksame

Lösung. — Säuren, besonders Mineralsäuren, beeinträch-

tigen die Wirkung erheblich, im Gegensatz zur Oxydase

der acephalen Mollusken, bei denen Säuren in günstigem

Sinne wirken. — Die Wirkung der Oxydase geht mit

Sauerstoffvcrbrauch und Kohlensäurebildung einher.

Salkowski (48) theilt thcils von ihm selbst, theüs

von Yamagiva in seinem Laboratorium ausgeführte

Untersuchungen über die oxydirende Kraft der Gewebe

und Gewebsauszüge mit. In der historischen Einleitung

weist S. darauf hin, dass seine frühere Angabe, dass

mich das Blut oxydirende Fähigkeiten habe, entgegen

Jaquet, von Abelous undBiarncs bestätigt sei;

es handelt sieh nur darum, das Blut mit genügenden

Sauerstoffmengen in Berührung zu bringen. Verf.'s

Versuche sollten vor allem über die quantitativen Ver-

hältnisse des Oxydatiiuisfermentes in verschiedenen Ge-

weben Aufschlnss geben. Als Maass der Oxydations-

kraft diente zunächst die Bildung von Salicylsäure am

Salicylaldehyd. Wegen der Einrichtung der Versuch'

wegen der Cautelcn, die zu befolgen sind, sei auf <h>

Original verwiesen. In Bestätigung der Angaben von

Jaquet fand sieh, dass die oxydirende Potenz nicht

an die lebendige Zelle gebunden sei. dass sie durch

Siedehitze und durch längere Berührung mit Alcohol

zerstört werde. — Die stärksten oxydatken Wirkung

gingen von Leber und Milz aus, geringere von der Nier*

sehr geringe von Pancreas und Muskelgewebe; im

Durchschnitt lieferten 100 g Organgewebe 138 mg Sali-

cylsäure aus Salicylaldehyd, wenn Leber benutzt war.

1 10 mg bei Milz, 22 mg bei Niere, 2,8 mg bei Panerw.

1,4 mg bei Muskeln.

Die Frage, ob dem Oxydationsferment während d-s

Lebens eine Bedeutung zukommt, suchte S. dadurch u
entscheiden, dass er eine Substanz, die im lebend-n

Organismus entsteht und dort oxydirt wird, der Wirkung

des Fermeutes unterwarf. Er benutzte Hydrozimmt

säure und stellt die Menge der aus ihr sich bildend- n

Benzoesäure fest, Für die getrennte Bestimmung beider

giebt er eine neue Methode, die auf der verschiederun

Löslichkeit des benzoösauren und hydrozimratsawvn

Zinks in Wasser beruht. In drei Versuchen fand sieb

keine Umwandlung in Benzoesäure, dagegen als Flutoi.«-

produet in zweien etwas Bernsteinsäure. Danach wirkt

das Oxydationsferment bis jetzt nur auf solche Herpel

der aromatischen Reihe, die physiologisch im Organi-

mus nicht vorkommen (Benzol, Benzylalcohol, Salicyl-

aldehyd).

Fugliese (49) untersuchte, ob Erwärmung ml

gleiche Temperatur in gleicher Weise die Wirkung d-r

Speichel-, der Malz-, der Takadiastasc beeinfluß

Letztere ist das Ferment von Eurotium Oryzae, einem

Pilz, der in Japau zur Herstellung eines alcoholiscb«

Getränkes aus Reis benutzt wird. Die Differenzen hl

den in der Literatur vorliegenden Angaben, betr. de»

Einfluss der Temperatur auf die verschiedenen Diastavtj

erklären sich zum Theil daraus, dass bei der Versuchs

anordnung auf wesentliche Ncbenumstäude, wie (V>a-

eentration der Fermentlösung, Rcaction derselben, Sali-

und Eiweissgehalt nicht genügend geachtet wurde. —

Zunächst hielt Verf. seine Fermentlösungen aseptisch,

u. zw. durch Zusatz von Toluol, das im Gegensatz n
Thymol und Chloroform die diastatischc Wirkung nicht

beeinträchtigt (2 cem Toluol auf 50 cem 1 proc. Stärke-

kleister). Sodann fällte Verf. seine Malzauszüge mit

Alcohol und verwendete eine Lösung des Niederschlaj:"

zu seinen Versuchen. Der Malzauszug enthält nämlich

reichlieh Maltase, d. h. ein Dextrin und Maltose in

Glycose überführendes Ferment, das durch Alcohol nicht

mit gefällt wird. Im Speichel ist ein der Maltase ana-

loges Ferment nicht vorhanden, daher für einen Ver-

gleich mit Spcicherdie Maltose entfernt sein muss. —

Endlich sind die Malzauszügc weit eiweissreieber aU

Speichel. Um auch in dieser Beziehung Uebereinstim-

mung herbeizuführen, erhitzte Verf. für 3—4 Min. Malz-

auszüge auf 70 g und filtrirte von den coagulirtrn

Eiweissstoffen ab. — Von den verschiedenen Diastole

lösungen wurden nun Coiicentratiousgrade verwandt, die
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! . .l.idreaction gleich schnell zum Verschwinden bnobteo,

die aha als gleich wirksam angesehen werden konnten. Es

idgte sich nun. dass Temperaturen von 3fi°, 43 °, 55° C.

ciif die 3 untersuchten Diastascn den gleichen Hinflugs

hatten, dass bei 55" alle drei geschwächt waren. —
h>; allen war ein Einfluss der Verdiinnung der Ferment-

uoftge deutlich: Je verdünnter, um *o starker hemmend

lirkl die Erwärmung. — Wichtig ist auch die Reaction

der Fermentlösungen. Auf neutralisirte Lösungen wirkt

»•hon eine Temperatur von 43° schwächend, eine solche

ton 55° erbeblich beeinträchtigend, ohne dass auch

hier ein Unterschied der verschiedenen Diastascn er-

kennbar wäre. Das Alkali scheint also beim Erwärmen

sehützend auf die diastatischen Fermente zu wirken.

[1) Miirner, Carl Th., Studien über den Schwefel-

«vjregehalt in der Asche der Knochen. (Upsala läkare-

frenings förhandlingar. Neue Reihe. Md. II. 7. u.

S. H p. 450-458. — 2) Ho Imgren, Erik, Ueber
<h* Vorkommen von sog. Mucinogen in Speicheldrüsen.

Ml p. 521-529.

Die Frage: Woher stammt der Schwefelsäuregehalt

der durch Verbrennung über Gasbrenner hergestellten

Küitfhenaschc ? beantwortet M örn er (1) nach seinen in

dfm kleinen Aufsatze niedergelegten Versucheu in fol-

gender Welse : Der Scbwcfelsäuregehalt der durch Yer-

t rennung über der Gasflamme hergestellten Knocbenasche
rührt von zwei verschiedenen Quellen her. theils (und
in der Regel grösstenteils) vom Scbwefclgehalt des
Leuchtgases, theils von einem in verschiedenen Sorten

»on Knochen wechselnden Gehalte an Chondroitin-
*bwcfelsäure.

Von der chemischen Auffassung ausgehend, dass ein

Mucinogen ein Stoff ist, welcher mit schwacher Al-

Ulitosung leicht in gewöhnliches Mucin übergeht, fragt

«ch Holmgren (2): Giebt es ein solches Mucinogen
z B. in den stark Macin producirenden Speicheldrüsen
bei den höheren Thieren? Die Untersuchungen des
Verf.'s sind während der kalten Jahreszeit (Januar-
April) an Submaxillarisdrüsen von Rindern vor-

genommen worden. Das Verfahren bestand in der
Hauptsache darin, das in reichlicher Menge vorkom-
mende Mucin vollständig aus den Drüsen zu entfernen
und diese sodann mit schwach alkalischer Wasserlösung
iu bebandeln. Er liess die Drüsen gefrieren, rieb sie

mit Sand, extrahirte genau mit Wasser und setzte Al-
kali zu, theils eine 0,05 proc. Ammoniaklösung und
tieils eine 1 proc. Sodalösung. Aus diesem filtrirten

Kstractc präcipitirte er die Substanz mit Essigsäure
»der Salzsäure, und durch wiederholtes Auflösen in Al-
kali und Ausfällen mit Säure erhielt er dieselbe
rein. Aber sein Sueben nach einem Mucinogen auf
diesem Wege fiel negativ aus. denn die Löslichkeits-

*erhältnisse und die Reactionen der betreffenden Sub-
stanz stimmten vollkommen mit den Reactionen der

wf. Nneleoprotcidc überein. Von besonderem Inter-

war der Stickstoffgehalt dieses Nucleoproteides.
Die Substanz, erhalten durch Extraction mit ammoniak-
haltigem Wasser, enthielt 15,07 pCt. N und die aus
dem Sodaextract erhaltene 15,11 pCt. N, alles nach der
Kjeldahrschen Methode bestimmt. Nach Alcohol-Aethcr-
bebandlung und Trocknen war dieses Xuclcoprotcid ein
Ifiehtes, hellbraunes Pulver.

Verf. ging sodann über zur Untersuchung des durch
Einwirkung von Pepsin-Chlorwasscrstoffsäure sich ab-
spaltenden Nucleins, welches nach Alcohol-Actherbe-
liandluog sich als ein kreideweisses Pulver zeigte. Der
Kürze wegen nennt H. die durch die Extraction der
Grüsen mit NB, und Na2 C08 und sodann folgende
Pepsindigestion erhaltene Substanz resp. NH,-Nuclein
and Na,CO,-Nuclein. In jenem fand er 14.90 pCt. N,

iu diesem 14,G8 pCt. N, in allen beiden nach der Me-
thode von Kjeldahl. Es scheint also, als ob das Mo-
lekül des betreffenden Nucleoproteides bei der Digestion

mit Magensaft sich so spalte, dass der Stickstoff sich

ungefähr gleich auf die beiden Spaltungsproducte Ver-

th eile.

Das grösste Interesse bieten jedoch die für diese

Substanzen mehr speeifischen Bestandteile: die Xan-
thinstoffe, der Phosphor und die reducirende Substanz.

Als Material für die Untersuchung dieser Steile wandte
II. das durch Digestion mit Magensaft dargestellte Nu-
dein an. Durch vollkommen sichere Reactionen gelang

es ihm, sowohl Xanthin wie Guauin, jenes noch in

grösserer Menge wie dieses, nachzuweisen. Der Phosphor-
gehalt war = 2,9 pCt.. der Aschengehalt = 1.1 pCt.

Nach Entfernung alles Mucins und alles Eiweisses aus

der Probe gelang es dem Verl., aus diesem Nuclein ein

Osazon darzustellen.

Das Nuclcoproteid aus den Speicheldrüsen gehört

also zu derselben Gruppe von Proteiden wie das Pan-

creasp'roteid, welchem es in deu meisten Beziehungen

ähnelt. Auf Grund seiner beiden Eigenschaften, welche

es mit gewissen anderen Nucleoproteiden gemeinsam
hat, nämlich in verdünnter Alkalilösung stark zu quellen

und ein schleimiges Aussehen anzunehmen, sowie durch
Essigsäure präcipitirbar zu sein, könnte dieses Nucleo-

proteid leicht mit einem Mucin oder einem Mucinogen
verwechselt werden.

A. Fr. Eklund (Stockholm).]

III. Blut, Transsudate, Lymphe, Eiter.

1) Limbeck, R, v., Neuere Arbeiten über Blut-

alkalescenz. Wien. klin. Wochenschr. 48. (Zusammen-
fassende Uebcrsicht über die neueren Anschauungen,
betreffend die Binduug der Alkalien im Blute, die da-

raus sich ergebenden Modifikationen der Methodik der

Alkalescenzbcstimmung [Loewy, Limbeck, Bercnd],
und die allgemein pathologische Bedeutung von Alka-

lescenzsteigerungen des Blutes.) — 2) Wright, A. E.,

On a simple metbod of measuring the alkalinity of the

blood. The Lancct. No. 18. (Zur Vermeidung der

Schwierigkeiten, die die Anwesenheit der rothen Blut-

zellcn der Titrirung bereitet, empfiehlt Verf. die Alka-

lescenzbcstimmung des Plasmas oder Serums vorzu-

nehmen und giebt eine der Landois- v. J aksch'scheti

ähnliche Metbode dafür an.) — 8) Hart mann, 0.,

Ueber ein Verfahren zur Ermittelung der respiratori-

schen Capacität des Blutes und des Grades seiner Sät-

tigung mit Sauerstoff. Inaug.-Diss. Göttingen. (Das

Verfahren beruht darauf, gemessene, mit Luft ge-

schüttelte Blutmengen mit einem Stickstoff K • :

gemenge zu behandeln, dadurch den Sauerstoff aus dem
Blute zu verdrängen und die Menge des Verdrängten

zu messen. Ausführliche Mittheilung der Methodik, der

Berechnung der Werthe und 32 Versuchsbeispiele.) —
4) Regnard, P. et Th. Schlösing, L'argou et l'azote

dans lc sang. Compt. rend. de l'acad. p. 302. — b)

Bohr, Christian, Absorption de l'azote et de l'hydro-

gene par le sang. Compt. rend. CXX1V. p. 414. —
6) Michel, E., Ueber die Dauer der Nachweisbarkcit

von Koblenoxyd im Blute und in Blutextravasaten über-

lebender Individuen. Vierteljahrsschr. f. ger. Medieiu.

XIV. S. 36. — 7) Abderhalden, E., Zur quantita-

tiven Analyse des Blutes. Zeitschr. f. phys. Chemie.

XXIII. S. 521. — 8) Arthus, Maurice, Applications

de la dialyse ;i la Solution de quelques questions de

chimie physiologique. Zeitschr. f. Biol. 34. S. 432.
— 9) Bugarszki. St. und F. Tangl. Untersuchungen
über die mulekularen Concentrationsverhältnissc des

Blutserums. Centralbl. f. Physiol. No. 9. — 10) Die-
selben, Eine Methode zur Bestimmung des relativen

Volums der Blutkörperchen und des Plasmas. Ebcndas.

No. 9. — 10a) Köppe, IL, Pbysiotogiscbe Kochsals-
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lüsung — Isutonic - osmotischer Druck. Pflüger's

Arch. 65. S. 492. (Verf. weist darauf hin, dass der

Ausdruck „physiologische Kochsalzlösung" nicht ein-

deutig ist und dass die Conccntrationen, die man ge-

wöhnlich darunter versteht, nicht indifferent gegen

thicrische Gewebe sind. Kr schlägt vor, diese Ausdrücke
zu vermeiden, ebenso die Bezeichnung: Isotonic und
dafür die bestimmten Grössen der osmotischen Druck-
werthe zusetzen.) — 10b) Derselbe, Der osmotische

Druck als Ursache des Stoffaustausches zwischen rothen

Blutkörperchen und Salzlösungen. Pflüg. Arch. Bd. 67.

S. 189. — 10 c) Ham burger, U. .L, Die Blutkörperchen-

methode für die Bestimmung des osmotischen Druckes
von Lösungen und für die Bestimmung der „Resistenz-

fahigkeit" der rothen Blutkörperchen. Arch. f. (Anat.

u.) Physiol. S. 144. (II. weist darauf hin. dass man
bei seiner bekannten „Blutkörperchcnmethode* mit der

Ablesung nicht 24 Stunden zu warten braucht, bis sich

die Körper ganz zu Boden gesenkt haben, sondern dass

schon nach 2 Stunden eine 1 —2 cm hohe, klare, blut-

zellcnfrcie Schicht vorhanden ist, die für die Ablesung
genügt. Mit Zuhülfcnahme der Centrifugc ist die Zeit

noch mehr abzukürzen.) — lOd) Derselbe, Die Ge-

schwindigkeit der Osmose. (Lazarus Barlow's „Initial

rate of osmosis*.) Ebendas. S. 137. -• ll)Eijkmanu,
(.'., Ueber die Permeabilität der rothen Blutkörperehen.

Pflüger's Arch. f. d. gcs. Phys. Bd. 68. S. 58. (Während
Hamburger gezeigt zu haben glaubte, dass die Ery-

throcyten für Chloride durchgängig seien, kam Gryns
zu dem gegenteiligen Ergcbniss. E.'s Versuche — bei

denen das Blutkörperchenvolum nach der Bleibtreu-

schen Methode unter Bestimmung der speeifischen Ge-
wichte gemessen wurde — ergaben keine Permeabilität

der rothen Blutzellen für Chloride) — 12) Hedin, S.

G.. Ueber die Permeabilität der Blutkörperchen. Eben-
daselbst. Bd. 68. S. 229. — 13) Hamburger, H.

J., Ueber den Kinfluss des respiratorischen (laswcchsels

auf das Volumen und die Form der rothen Blutkörper-

chen. Zcitschr. f. Biol. Bd. 35. S. 252. — 14) Der-
selbe, Der Einfluss des respiratorischen Gaswechsels
auf das Volumen der weissen Blutkörperchen. Ebendas.
S. 280. — 15) Biernaeki, E., Weitere Beobachtungen
über die spontane Blutscdimentirung. Ztschr. f. phva.

Chemie. XXIII. S. 367. — 16) Glcy, E. et D."le

Bas, De rimmunite contre l'action anticoagulantc des

injections intraveneuses de propeptonc. Arch. de phys.

norm, et pathol. 848. — 17) Athanasiu. .1. et*J.

Carvallo, Hecherches sur le mecanisme de Paction

anticoagulante des injections intraveineuses de peptone.

Arch. de physiol. (5). VIII. p. 866. 1896. - 18)

Maurice, Xrthus et Adolphe Huber, Action des in-

jections intraveineuses de produits de digestion pep-
tique et tryptique de la gelatine et du caseum sur la

eoagulation du sang chez lc chieu. Ibid. p. 857. 1896.
— 19) Delezcnne, C, Hecherches sur la eoagulation

du sang chez les oiseaux (I. memoire). Ibid. (5). IX.

p. 333. — 20) Derselbe. Dasselbe. (II. memoire.)
Ibid. V. (9). p. 347. — 21) Derselbe. Rölc du
foie dans l'action anticoagulantc des extraits d'organes.

Compt rend. soc. de biol. No. 8. — 22) Derselbe,
Action de serum d'anguille et des extraits d'organes sur

la eoagulation du sang. Arch. de phys. (5). IX. p. 646. —
23) Bosc et Delezcnne. Imputrcscibilitc du sang
rendu incoagulable par l'extrait de sangsue. Nouveau
Montpellier medical. 15. — 24) Delezcnne, C,
Hecherches sur le mecanisme de l'aetion anticoagulante

des injections intravaseulaires de peptone, de serum
d'anguille et d'extraits d'organes. Ibid. Supp. bimensuel.

p. 291. i Umfassende ausführliche Darstellung der in

ihren Resultaten bereits kurz publicirten [cf. vorstehende
Nammein] Versuche.) - 25) Pauleseo, N., Recherches
sur In coagulabilite du sang hepati<|ue. Arch. de
physiol. p. 21. — 26) Dastre, A. et N. Florcsco,
Contribution a l'ctude du ferment coagulateur du sang.

Compt. rend. CXXIV. p. 94. - 27) Dieselben,

Dasselbe. Arch. de physiol. p. 217. — 28) Ath».
nasiu. J. et J. Carvallo, Remarques sur lc tibnn

ferment et I'alcalinitc de plasma peptonique. IMd'-s

(5.) IX. p. 375. — 29) Thompson, W. H., Actes

de la peptone sur lc systemc vasomoteur. Ibid. .V

IX. p. 117. — 30) Stöltzner, Wilhelm, Bestimmungtti

der Blutalkalesscnz an rachitischen und nichtraehi

tischen Kindcru. .lahrb. f. Kinderheilkde. 45. p.— 31) Cramcr, C, Ueber das sog. Thrornbosiu Lili*i

feid's. Zeitschr. f. phys. Chemie. XXIII. S. 74. -

32) Spiro, K. und A. Ellinger, Der Antagonismus

gerinnungsbefördernder und gerinnungshemmender Stoffe

im Blute und die sogenannte T'epton - Immunität

Ebendas. XXIII. S. III. — 33) Lewin, L., Dir

spectroseopische Blutuntersuchung. Deutsche Htd.

Wochenschr. No. 14. (An der Hand einer beigegeben^!

Tafel bespricht L. das Aussehen der verschieden!!

Blutspectra. der normalen, pathologischen, und bti

letzteren nicht nur der im Körper sich bildenden,

sondern auch der bisher nur in vitro erzeugten. E:l

leitend sind Hinweise auf die beim Spcctroscoptren n
beobachtenden Cautelen gegeben.) — 34) Zange
meister, Zur quantitativen Hämoglobinbestimmw
Münchencr med. Wochenschr. 14. (Ausführlichere B?

Schreibung des vom Verfasser angegebenen, schon k

der Zeitschr. f. Biol., Bd. 33. mitgeteilten Apparat.-

zur colorimetrischen Hämoglobinbestimmung.) — .1.7

.'aquet, A., Ueber klinische Hämoglobinbestimmunp
methoden. l'orr.-Blatt f. Schweiz. Acrzte. No. 5 6. -

36) Benedieenti, A., Untersuchungen über die Eir.

Wirkung des Formaldebyds, des Hydrazins und andn-r

reducirender Agentien auf den Blutfarbstoff. Arcb f.

Physiol. S. 210 ff. — 87) Don og.in y, Z., Die Du
Stellung des Hämochromogens als Blutreaction. mit be-

sonderer Berücksichtigung des Nachweises von Blut im

Harn. Virch. Arch. Bd. 148. S. 234. — 38) Mörncr.

K. A. H., Zur Darstellung und Zusammensetzung •!<•:

Häminkrystalle. Nord. med. Ark. Festband für Axrl

Key. No. 1. — 89) Bialobrzcski, M.. De la ob»
Position chimique de l'hemine et de rheroatine obtenu -

par des proeedes diftVrents. Arch. des sciences bi l

de St. IVtcrsb. T. V. p. 233. — 40) Mörner, K.

A. IL, Zur Darstellung und Zusammensetzung d<r

Häminkrvstalle. Nord. med. Ark. Festband f. Axel

Key. No. 26. — 41) Rosen fcld, Max, Ein Beitrag

zur Kenntnis» des salzsauren Hämins. Arch. f. eiper

mentelle Pathol. 40. — 42) Küster, W., Ueber On-

dationsproduetc des Hämatoporphyrins und die Zu-

sammensetzung des nach verschiedenen Methoden dar-

gestellten Hämins. Ber. d. deutsch, ehem. Ges. XXX.

S. 105. — 43) .1 ol les, Ad., Beiträge zur quantitativen

Bestimmung des Eisens im Blute. Pflüger's Arch. f. d.

ges. Physiol. Bd. 65. S. 574. — 44) Derselbe.

Fcrrometer, Apparat zur quantitativen Bestimmung dfs

Bluteiscus für klinische Zwecke. Deutsche mcdiciniscbc

Wochenschr. No. 10. — 45) Derselbe, Ueber eim

quantitative Methode zur Bestimmung des Bluteisen-

zu klinischen Zwecken. Prag. med. Wochenschr. No. lü

(Inhaltlich dem vorigen entsprechend.) — 46) Giacosa.

P., Der Hämoglobingehalt des Blutes in grossen Hoben

Zeitschr. f. physiol. Chemie. XXIII. S. 326. - 47

Weiss, J., Ueber den angeblichen Einfluss des Höhen

klimas auf die Hämoglobinbildung. Ebendas. XXII.

S. 526. — 48) Wi I d , M.. Untersuchungen über den Hära

globingehalt und die Anzahl der rothen und weissen

Blutkörperchen bei Schwangeren und Wöchnerinnen.

Arch. f. Gynäk. LDL S. 363. — 49) Beard. R. M.

and M. R. Wileox, Studies in the metabolism of the

body fluids. The Brit. med. journ. No. 13. p. 1401.

— 50) Laudenbach, J., Recherches experimental«

sur la fonetion hemopoictique de la rate. Arch. it

physiol. (5.) IX. p. 200, 885, 398. — 51) Ouskoi

.

N. et A. Selinow, De la rate suivant les globult»

blancs du sang et le nombre de ces derniers. Arch.

des sciences biol. de St. Petcrsbourg. V. 1. p. 1. - 52)
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K-wetiki. J. F., Kontribution ä l'etudo de Ia fonrtion

LtDUtopoii-tiquv dt* la moelle osseusc. Ibid. V. 2/8.

ji :'21. — 53) Gaule, Justus, Resorption von Eisen

und Synthese von Hämoglobin. Zcitscbr. f. Biol. 35.

S 877! — 54) Latsehenbergcr, .)., Das physiolo-

gische Schicksal der Blutkörperchen des Hämoglobiu-

iir.es. Sitzungsber. d. Wien. Acad. .Bd. 105. III.

- 55/ Goldbach, Leopold, Ucber den Stickstoff- und
Wassergehalt des Blutes. Zcitscbr. f. Heilkunde. XIII.

p. 417. — 56) Löwy, A. und P. F. Richter, Zur
• Vraie des Blutes. Berl. klin. Wochenschr. 47. —
57) Pfeiffer, Theodor, Ueber den Fibriugehalt des

rnfii'ohlicheu Blutes und die Beziehungen desselben

tu Crusta phlogistiea. ZeiLschr. f. klin. Med. 33.

p 215. — 57a) Kossler, Untersuchungen über die

. wmi'icbe Zusammensetzung des Blutes in Krankheiten,

l eutralbl. f. innere Medicin. ".'G/iO. — 58) Engel,
Wilfried, Weitere Mittheilungen über quantitative Ver-

hältnisse verschiedener Eiweissarten im Blutserum.

Arcb. f. Hygiene. Hd. 28. S. 333. — 59) Winter-
btffi H., Ueber den Ammoniakgebalt des meiisch-

:,:htn Blutes unter physiologischen uud pathologischen

Verhältnissen. Wien. klin. Woeheuschr. No. 14. —
60) Henriqucs, V., Ueber die reducirenden Stoffe

-Irs Blutes. Zeitschr. f. phys. Chcm. XXIII. S. 244.
— 61) Kau seh. W., Der Zuckerverbrauch im Diabetes

Ilitus des Vogels nach Pancreas-Exstirpation. Arcb.

(. eiperim. Pathol. XXXIX. S. 219. — 62) Kolisch,
L und K. v. Stejskal, L'eber den Zuckergehalt des
iurmalcn und dial>etischen Blutes. Vorl. Mittheilung.

Wien. klin. Wochenschr. — 68) Eich ne r und Völ k e 1,

I (bei abnorme Blutfäibungcu bei Diabetes und Glyko-
gen. Ebenda*. 46. — 64) Camus, L, Action de
Ii lumi'Te sur l'oxydation des matieres colorantes du
s.rum sanguin. Compt. rend. Xo. 8. — 65) Hanriot,
Sur la non identite des lipases d'origine differentc.

Ibid. No. 15. — 66)Cobnstein, W. uud II. Michaelis,
I :er die Veränderung der Chvlusfette im Blute.

P%ers Arch. f. d. ges. Physiol.
'

Bd. 65. S. 473. —
Dieselben, Weitere Mitteilungen über die lipo-

i . tische Function des Blutes. Ebendas. 69. p. 76.

" Watjoff, S., l'eber den Fettgehalt des Blutes bei

Xierenkniokheiten. Deutsche med. Wochenschr. 35.
— 69) Pickard t, M.. ZurKenntniss der Chemie patho-
l 'nrischer Ergüsse. Berl. klin. Wochenschr. 39. — 70)
llimburVer, H. .1.. Zur Lymphbildungsfrage. Arch.
f. Anat. u.) Pby.siol. S. 132. — 71) Lcvene, F. A.,

The influence of phloridzine on the bile and lymph. The
um. of experim. med. II. (1.)

Regnard und Schlösing (4) wollten fest-

«teilen, ob das in der Atmosphäre enthaltene Argon

inv Blut übertritt und in welchem Maasse. Sie tingen

unter Luftabschluss 10 Liter venöses Fferdeblut auf,

im sie durch oxalsaures Natrium ungeronnen erhielten,

iod entgasten es. Kohlensäure, Wasser und Sauerstoff

: ^<en sie absorbiren, den Gasrest bestimmten sie.

Ans zwei gut übereinstimmenden Proben ergab sich,

das* Stickstoff zu Argon sich verhielt wie 1 : 0,021,

4 h. aar 100 cem N-Gas im Blute kommen 2,1 Theile

Argon. — Weiter haben sie die Löslichkeit von reinem

Wirkstoff und reinem Argon in sterilem, destillirtem

^ isser und Blut bei 38° studirt. Sie fanden, dass

di" Löslichkeit in beiden Flüssigkeiten gleich ist. In

1 Liter Wasser waren gelöst 25,7 cem Argon, bezw.

11.3 cem N, im Liter Blut 25,3 cem Argon und

11,7 cem N.

Verff. berechnen nun, dass die Mengen N, ebenso

*ber auch die des Argons, die man dem Blute des

i'henden Tbieres entwicht, das Doppelte dessen be-

tragen würden, was sie auf Grund ihrer Sättigungs-

versuche fanden. Die Frage nach der Ursache der

Differenz lassen sie offen, indem sie auf die Möglich-

keit einer schwächet) chemischen Bindung und einer

speciliseben Tbätigkeit der die Lungenalveolen aus-

kleidenden Membran hinweisen.

Im Allgemeinen findet man im Blut mehr Stick-

stoff, als unter gleichen Bedingungen Wasser zu ab-

sorbiren vermag. Bohr (5) bringt nun Versuche bei.

die — neben Bestätigung dieser Thatsache — zeigen,

dess Blutkürperchenbrei in Kochsalzlösung sich ebeuso

verhält, ebenso auch reine Oxybämoglobinlösungen.

Nothwendig für diese Mehrabsorption ist die Gegenwart

von Sauerstoff. Verf. nimmt an. dass eine partielle

Verbindung des Stickstoffs mit Sauerstoff zu Stande

komme. — Wasserstoff zeigt die Erscheinung nicht, es

wird im Blute in derselben Menge wie im Wasser ab-

sorbirt.

Die Thierversuche Michel's (6) — denen die in

der Literatur vorliegenden einschlägigen Beobachtungen

am Menschen" an die Seite gestellt werden — sollen

darüber aufklären, wie lange Kohlenoxyd im Blute mit

ihm vergifteter, jedoch die Vergiftuug überlebender

Thiere nachweisbar sei. Als Versuchstiere dienten

Kaninchen und Katzen; sie wurden unter eine Glas-

glocke gesetzt und nun ein starker, bald Erstiekungs-

ersebeinungen erzeugender, oder ein schwächerer Gas-

strom, dieser für längere Zeit, hindurchgeleitet. Waren

die Vergiftungserscheinungen auf ihrer Höhe, so wurden

die Thiere aus der Glocke genommen, von Zeit zu Zeit

Blut entnommen, und dieses spectroscopisch und

mittelst der Natron- oder der Tanninprobe (Kunkel-
Wetzel) auf CO untersucht. — Verf. fand — wie

früher schon Wetzel — , dass das Kohlenoxyd sehr

schnell aus dem Blute verschwand; nach 41 Miuuten

war nie mehr CO nachzuweisen, zuweilen schon nicht

mehr nach 16 Minuten. — Aus den Muskeln verschwand

es ungefähr zu derselben Zeit. — Verf. schliesst aus

seinen Erfahrungen, dass beim Menschen der CO-Nach-

weis nur wenige Stunden nach der Einathmung ge-

lingen dürfte, wenn in dieser Zeit eine nicht zu mangel-

hafte Athmung reiner Luft stattgefunden hat.

Viel länger ist CO in Blutcxtravasaten nachweis-

bar. Bei Kaninehen wurde nach Athmung von CO
durch Hammerschläge eino subcutane Fractur des

Oberschenkels gemacht. Nach verschieden langer Zeit

wurden die Thiere getödtet, das Blutextravasat hcraus-

präparirt und spectroscopisch untersucht. Bis zum

5. Tage war Co in ihm deutlich nachzuweisen.

Obgleich die Methoden der quantitativen Analyse

des Blutes durch Hoppe-Scyler und Bunge sehr

gut ausgebildet worden sind, liegen doch noch keine

Gesaramtanalysen des Blutes vor. Abderhalden (7)

veröffentlicht vorläufig die Analyse von Rinderblut und

Pferdcblut. Die Bestimmung des Verhältnisses von

Serum und Blutkörperchen im Gesammtblut wurde nach

der von Bunge angegebenen Metbode vermittelst der

Centrifuge ausgeführt. Verf. erhielt so die Zusammen-

setzung für 1000 Theile Blut, Blutserum, femer für die

Blutkörperehen und das Serum von lOOOTheilen Blut,
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endlich für 1000 Gewichtsthcile Blutkörperchen. Be-

züglich der erhaltenen Zahlen muss auf das Orig. ver-

wiesen werden. Aus dem Vergleich mit den von Bunge
für das Rinderblut und Pferdeblut veröffentlichten, nicht

so vollständigen Analysen scheint hervorzugehen, dass

das Blut ein und derselben Spccies eine constante Zu-

sammensetzung hat, während das Blut verschiedener

Thierarten grosse Unterschiede aufweist. Die bereits

früher gemachte Beobachtung, dass in den Blutkörper-

chen des Pferdeblutes das Natron ganz fehlt, könnt«

bestätigt werden. Man kaun danach beim Pferdeblut

aus dem Natrongchalt des Gesammtblutes und des

Serums das Verhältniss von Serum und Blutkörperchen

im Oesammtblut berechnen.

Arthus (8) hat die Dialysirmethode zur Ent-

scheidung dreier Fragen angewendet. 1. Blut mit Oxal-

säuren Salzen versetzt, gerinnt nicht. Geschieht dies,

weil im Blute ein Ueberschuss des Oxalsäuren Salzes

vorhanden ist oder weil dieses die Blutkalksalze aus-

gefällt hat? Entgegen A.Schmidt fand Arthus, dass,

wenn solches Blut der Dialyse unterworfen wurde, gegen

destillirtes (also kalkfreies) Wasser es — trotzdem ihm

die überschüssigen Oxalate entzogen worden — doch nicht

gerann. Er schliesst also, dass die Entkalkung die

ticrinnungsunfiihigkeit bewirkt. 2. Die Tbatsache, dass

die normale Zuckermenge des Blutes nicht das Nieren-

Ii Her passirt sowie die, dass es schwer Ist, dem Blute

durch chemische Methoden seinen Zucker vollkommen

zu entziehen, Hessen die Vermuthung auftauchen, der

Zucker sei im Blute in organischer Bindung vorhanden.

Der Verf. konnte zwar durch Dialyse dem Blute

Zucker entziehen, aber gegen schwache chemische Bin-

dung beweisen seine Versuche nichts. 3. Endlich be-

diente sich A. der Dialyse zur Herstellung von Hämo-

globincrystallen. Will man diese aus wässrigen Hämo-

globinlösungeu mittelst Alcohol gewinnen, so muss die

Menge des letzteren eine ganz bestimmte sein. Bringt

man jedoch die Hämoglobinlösungcn in einen Perga-

mentschlauch und setzt diesen in Alcohol, so dringt

dieser langsam ein und bei passend gewählten Con-

centrationen gelingt es, ausgezeichnete Crystallc zu er-

halten. Die besten 7—8 mm langen, mit freiem Auge

sichtbaren Crystalle erhielt A. folgendermaassen : Hunde-

blut wird mit oxalsaurem Salz (1 : 1000 Blut) versetzt,

dazu das Doppelte destillirten Wassers. 100 cem der

lackfarbigen Mischung dialysirt gegen 500 cem Alcohol

(17—33 proc). Man lässt 24 Stunden bei S— 10°

stehen. — Schöne Crystallc ergiebt auch folgendes Ver-

fahren: Hundeblut in '/i seines Volumens wässeriger

4 proc. Fluornatriumlösung: 24 Stunden stehen lassen.

EinTheil des Körperchenbreies versetzt mit dem Doppelten

destillirten Wassers. Ein Theil der Lösung dialysirt

gegen 4 Thcile 24—42 proc. Alcohols für 24 Stunden.

Bugarszki und Tangl (9) haben es unternommen,

die Concentrationsverhältnisse der thierischen Flüssig-

keiten, die mit den bisherigen Methoden nur unsicher

zu bestimmen waren, mittelst der Behelfe, die uns die

Fortschritte der physikalischen Chemie an die Hand

geben, zu untersuchen. In der vorliegenden Mittheiluug

besprechen sie die Coneentration des Blutserums, be-

stimmt durch Ermittelung der Gcfrierpunkteniiedrijmr

und der elcctrischen Leitfähigkeit. Erstcrc ergiebt df

r

Gesammtgebalt an gelösten Substanzen, aus letztere:

lässt sich das Verhältniss zwischen anorganischen und

organischen Bestandteilen berechnen. Die Gefrier

punkterniedrigung wurde mit Beckmann's Apparat. d*

cleetrischc Leitfähigkeit nach Kohlrausch's UtihAt

(elcctrischc Wechselströme und Telephon) gemessen. -

Es wurden 50 Blutsera von Pferd. Hund, Katze, Schwei:

untersucht. Dabei ergab sich zunächst, dass die von

den anorganischen Bestandtheilen des Serums abhir,-

gige electrische Leitfähigkeit durch die Gegenwart d-r

organischen Substanzen erheblich vermindert wurde: der

Grad der Verminderung wurde durch einen Correctiotv

factor in Rechnung zu stellen gesucht. — Als Hau'i

resultatc fander. die Vcrff.: 1. Die molecuhvre Cooccn

tration des Blutserums ist ziemlich constant: die Schen-

kungen bewegen sich nur innerhalb enger Grenren

2. Das Serum ist bei verschiedenen Säugethiereti ihr,-

lieh, aber nicht gleich concentrirt ; den geringsten Gt-

halt an festen Stoffen hat das Serum des Pferdes, d--

höchsten das der Katze. 3. Von den im Serum ge-

lüsten Molekeln sind über '/•» anorganisch. 4. Der be-

halt an anorganischen Molekeln ist bei derselbeu Tbirr

art viel constmter, als der an organischen.

Neben der electrischcn Leitfähigkeit des Semr-

haben Dieselben (10) auch die des Blutes unter-

sucht, gleichfalls nach der Kohlrausch'schen Methode

Sie ist viel geringer als die des Serums. Noch wevnt-

lieh weniger leitet durch Sedimentiren oder Centrifugi'f:

gewonnener Blutkörperchenbrei. Genauere L'ntersucliun

gen an letzterem ergaben, dass, wenn die Blutkörper-

chen auch nicht direct als nichtleiteud zu bezeichne

sind, doch ihre Leitungsfähigkeit gegenüber dem Plasia

zu vernachlässigen ist. Da nun das Verhältniss iwiscb«

der Leitfähigkeit des Blutes und der des Plasmas durdi

die Menge der vorhandenen zclligen Elemente beding

ist, muss es möglich sein, durch die Bestimmung dtr

electrischcn Leitfähigkeit von Blut und Plasma da-'

Volum der Blutkörperchen in eiufacher Weise zu be-

stimmen. — Die Vcrff. fanden nun. dass zwar die Leit-

fähigkeit des Blutes nicht einfach proportional den

Blutkörperchenvolum ist, dass aber durch eine Uneur

Gleichung die Beziehung beider zu einander ausgedruckt

werden kann.

Mit Zuhülfenahme dieser Gleichung erhielten si'

nun Werthe. die mit den nach anderen Methoden t-

wonnenen gut übereinstimmten. Beim Pferde war dz>

Blutkörpercbenvolum 31.29—30,77 pCt. des Blute

beim Hund 49,96-56,94 pCt, bei der Katze 42,71 utA

43,34 pCt.

Koppe (10b) sucht die Differenzen zu erküren

auf die man in vereinzelten Fällen stösst zwischen ic*

\Verth''n, welche man bei Bestimmung des osraotivbeß

Druckes mittelst der Hämatocritmethode einerseits un<:

mittelst der physicalisch-chcmischen Methoden anderer-

seits erhält. Von Wichtigkeit ist, ob in einer Lö>anc

sich Stoffe fiuden. die in die Blutzcllen einzadriv

vermögen: in diesem Falle sind die Angaben der H*

matoeritmethode unrichtig. Nun findet man jeoVci

Digitized by Google



Salkowski rsi) Loewy, Physiologische Chemie. 123

unter Umständen, dass nach der Hämatocritmethode und

der der Gefrierpunktbestimmung in Lösung befindliche

Substanzen nicht im Stande sein sollten, in Blut-

körperchen einzudringen, während andererseits diese

sieh in der betreffenden Lösung auflösen, ihre Wand
also für die gelösten Moleküle durchgängig sein

müsste. Verfasser erklärt das durch partielle

Diffusion eines Ions der gelösten Substinz, die

jedoch nur möglich ist, wenn dafür ein anderes Ion

gleicher electrischer Ladung aus den Körperchen aus-

tritt. Die Blutzöllen sollen durchgängig »ein für NH4 -,

('»)_,- und CT- Ionen, undurchgängig für Na'-, K'- und

SO/'-Ionen. Verf. sucht seine Ansieht besonders durch

Versuche zu stützen, die sich auf die Wirkung der

Kohlensäure auf die osmotischen Vorgänge im Blute

beziehen. Ks sei deswegen auf das Original selbst ver-

wiesen.

Hamburger (lOd) analysirt den Begriff der „Initial

rate of osmosis* Barlow's. Er zeigt, dass an dem Zu-

standekommen seiner Resultate mitwirken: das Wasser-

anziehungsvermögen einer Lösung, der Durchgängigkeits-

grad der Dijfusionsmembran für dieselbe und als dritter

Factor die Diffusionsgesehwindigkeit. Verf. hält die

L'ebertragung von Barlow's Versuchen auf physiolo-

gische Processe nicht für angängig, da im Thierkörper

die Grösse der Durehgängigkeit einer Substanz sich

bei den verschiedenen Membranen verschieden verhält,

da ferner die Diffusionsgeschwindigkeit bei der Dünn-

heit der vorhandenen Flüssigkeitsschiehten kaum in

Betracht kommt. Doch scheint es H. an Barlow's

Arbeit principiell wichtig, dass dieser auf die verschie-

dene Geschwindigkeit der Osmose hingewiesen hat, als

einen Factor, der vielleicht manche bis jetzt unerklärte

Erscheinung physikalisch aufzuhellen vermag.

Ifedin (12) hat in dieser sehr ausführlichen Arbeit

die Frage behandelt, welche Art Stoffe in die Blut-

körperchen einzudringen vermögen. Seine Methodik

gründet sich auf folgende Ueberlegung: ein zu Blut-

plasma hinzugefügter und sich in ihm lösender Stoff setzt

dessen Gefrierpunkt herab. Ks zeigte sich, dass diese

Gefrierpunktscrniedrigung (= a) fast stets dieselbe ist.

wie bei Auflösung in Wasser. Löst man denselben Stoff

nun in Blut, so dass dieses dieselbe Menge enthält, wie

vordem das Plasma, so wird die Gefrierpunktserniedri-

gung, die nun im durch Centrifugiren gewonnenen Plasma

zu beobachten ist (= b), eine dreifach verschiedene sein

können, demnach auch von dreierlei Art. Es wird
D

**>1 sein, wenn in die Blutkörperchen der binZU-
b

gefügte Stoff gar nicht oder weniger als in das gleiche

Volum Plasma eintrat; y = 1. wenn die Substanz ohne

Hindemiss in die Blutzellen eindringen konnte:

~ < 1, wenn die Blutzclleu mehr davon aufnahmen

als das Plasma. — Die mit Rinderblut, das durch Zu-

satz von Natriumnxalat ungerinnbar gemacht war, an-

gestellten sehr zahlreichen Versuche ergaben als wesent-

siche Resultate:

1. Von den Salzen der fixen Alkalien geht sehr

wenig in die Blutzclleu ein. Setzt man zu drei Volumen

Blut ein Volum Salzlösung, so ist — bei dem Vor-

handensein von 4f> pCt. Blutzellen - ^
= 1,40. —

Dabei geben die Blutkörperchen Wasser an das salz-

haltige Plasma ab und schrumpfen.

2. Ebenso wie bei Alkalisalzen liegen die Dinge

bei den Amidosäuren.

8. Zucker scheint überhaupt nicht in die Blutzellen

einzudringen. ^ = 1,50.

4. Wie die Zucker verhalten sieh die mehrwerthigen

Alcohole: Mannit und Adonit (fünfwerthig). Der vier-

werthige Erythrit und das dreiwerthige Glycerin dringen

zunächst auch nicht ein, doch allmälig (bei Glycerin

schneller als bei Erythrit) beginnen sie in die Zellen

einzudringen. Das zwei werthige Aethylenglycol dringt

sofort ein; — ist dabei = 1,15.
o

5. Ammoniumchlorid und -bromid werden von den

Körperehen aufgenommen: ~ = 1 — das Ammonsulfat

dagegen dringt nur zu einem kleinen Theile ein.

6. Antipyrin dringt ein. ebenso in erheblichen

Hauen Harnstoff und Urctbaii: etwas weniger Acetamid.

7. Kinwerthigo Alcohole und Paraldehyd werden

von den Körperchen, ebenso wie vom Plasma aufge-

nommen ( = l).

8. Die Aether, besonders Aethyläther, werden von

den Zellen in grösserer Menge aufgenommen als vom

Plasma; -r- ist < 1.

D

Hamburger (13) bringt neue Untersuchungen

über die Aenderungen, die Kohlensäure- und Sauerstoff-

durchleitung durch das Blut hervorrufen. Zunächst

untersuchte er die Quell ung der Blutseheiben durch

Kohlensäurewirkung auf die schon von Limbeck und

Gürber hingewiesen, genauer. Er fand durch einfache

Messung des Bodensatzes und nach der genaueren Blut-

körperchenvolumbestimmungsmethode nach Eijkmann,

dass nicht nur die Zellen des mit reiner Kohlensäure

behandelten Blutes, sondern auch die eines Blutes,

das mit einem reichlich Kohlensäure enthaltenden Gas-

gemische geschüttelt wurde, endlich, dass auch die des

normal venösen Blutes ein grösseres Volumen einnehmen,

als die des mit Luft geschüttelten bezw. arteriellen:

— die micrometrische Prüfung zeigt zwar dem gegen-

über eine Verkleinerung des Durchmessers der venösen

Blutscheiben, aber das kommt mir dadurch zu Stande,

dass die Scheiben in eine Kugelform übergehen. — Auch

die elliptischen Blutzellen der Vögel haben die Nei-

gung kugelförmig zu werden. — Die Erklärung giebt

Verfasser im Anschluss an die Versuche von Lehmann,

Löwy und Zuntz. indem er ausführt, dass das im

Blute enthaltene nicht diffusiblc Alkalialbuminat durch

die Kohlensäure zerlegt werde und diffusibles kohlen-

saures Alkali entstehe. Daher wachse die osmotische

Spannung der Körperehen und die des Serum, die er-
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stercr aber in stärkcrem Maasse und sie ziehen aus

»lern Serum Wasser au. Diese Thatsachcn erklären

auch die früher vom Verf. gefundene, dass die venösen

Blutzellen in einer concentrirteren Salzlösung Farbstoff

abgeben als die arteriellen. Die Wasserabgabe macht

das Serum reicher an Eiweiss, Fett, Zucker. Verfasser

weist auf die Wichtigkeit hiu, die dies für den Stoff-

wechsel der Gewebe habe.

Flamburgcr (14) hat seine Untersuchungen

über die Grössendiffercnzen der venösen und arteriellen

rothen Blutzöllen auch auf die farblosen Zellen ausge-

dehnt; er fand, dass auch ihre Grösse beträchtlicher

ist im Venenblute als im Arterienblutc und dass durch

Stauung des Veneublutcs ihr Volumen noch weiter an-

wächst. Die Differenzen sind der Effect der Kohlen-

säurewirkung. Wie diese wirken, wirken übrigens auch

andere Säuren : Salzsäure, Schwefelsäure auf das Vo-

lumen der Leukocyten vergrössernd, während umge-

kehrt Alkali ein Abschwellen derselben herbeiführt.

Biernacki (15) hat früher gefuuden, dass die Se-

dimentirung der rothen Blutkörperchen in mit Xa-

triumoxalat in Pulverform (0.2 pCt.) versetztem, nicht

defibrinirtem Blut sehr viel schneller erfolgt, als in

defibrinirtem, und theilt jetzt eine grosse Reihe weiterer

Beobachtungen mit, in welchen theils Oxalathlut, theils

defibrinirtes Blut benutzt wurde. — Es zeigte sich zu-

nächst, dasss die Scdimcntirungsgcschwindigkcit (betreffs

Messung derselben vergl. das Orig.) trotz sonst gleicher

Bedingungen sehr verschieden sein kann. In stark

hydrämischen Blutarten mit sehr herabgesetzter Blut-

körpenchenzahl geht die Sedimentirung in der Hegel

sehr schnell vor sich; andererseits pflegte Blut mit

überaormalcr Blutkörperchenzahl sich sehr langsam

abzusetzen. Aber auch die äusseren Bedingungen sind

von Einlluss: bei gleichem Blutvolumen sedimentirt das

Blut in höheren Cylindern langsamer, als in niedrigeren;

ferner sedimentirt ein und dieselbe Blutart bei 0 bis

2°R. sehr viel schneller, als bei Zimmertemperatur

(13—15° R.). Zur Controle stellte Verf. Sedimeuti-

rungsversuche mit Lycopodiumsameu in Terpentinöl

und Zinkoxyd in Wasser an. Auch hier war ein Ein-

fluss der Temperatur nachzuweisen, jedoch nicht so

stark, wie beim Blut : die Senkung zeigte ferner nicht

die Unregelmässigkeiten, die man beim Blut beob-

achtete: die letztere kann also nicht rein mechanischer

Natur sein. — Weiterhin ergaben sich Beziehungen

zwischen dem Gehalt des Blutes au Fibrinogen und

der Schnelligkeit der Sedimentirung: die Geschwindig-

keit der Sedimentirung nimmt zu mit der Steigerung

des Fibringehaltes, jedoch nicht parallel. Ganz ebenso

wie das mit Natriumoxalat versetzte Blut verhielt sich

auch das mit Fluornatrium versetzte.

Ferner bespricht Verf. die Beziehungen zwischen

der Sedimentirungsgcschwiudigkeit und dem „constan-

ten Scdimentvolumcu*, d.h. Volumen des definitiv ab-

gesetzten Sediments. In ganz normalem Menschcnblut

(Oxalatblut) beträgt das constantc Sediments olutneu

5'2—5C pCt. des Bliitvolumens und steht den ersten

beiden Ziffern der Blutkörperchenzahl in 1 cnini Blut

sehr nahe. Jedoch ist auf das constantc Sedimentvolum

auch die Senkungsgesebwindigkeit von K in fluss: bei r-

gegebener Blutkörperchenzahl ist das Scdimentvulim

um so grösser, je langsamer die Sedimentirung erfolgt

Aus alledem ergiebt sich, dass die Sedimentirung kein

rein mechanischer Vorgang ist. Die Erklärung für

diese Erscheinungen findet Verf. darin, dass die leben-

den Blutkörperchen in ihrem Innern Plasma enthalten

und dasselbe beim Absterben des Blutes abgeben.

Betreffs der Bemerkungen über die praktische Verwer-

thung der Beobachtungen für klinische Zwecke, soiic

mancher Einzelheiten muss auf das Orig. venmiea

werden.

Glcy und Le Bas (16) haben zahlenmä*sig ge-

nauer feststellen wollen, welche Dosen von Witte'scbi

m

Pepton ins Venensystem injicirt schon die Blutern

nung aufheben, wie lange dieses Stadium dauert, welch*

Wirkungen weitere der ersten folgenden Injectiwn

haben. Aus ihren zahlreichen Versuchen geht hm ;

dass schon viel kleinere Dosen, als man gewoht, !•.<-?

annimmt, das Blut uugerinnbar machen, nämlich seb

0,015 g pro Kilo Thier (Hund), unter Umständen schon

0,01 g. Je geringer die Dosis, um so eher tritt wk<i-r

Gerinnbarkeit ein, z. B. nach 0,01 g in 15 Minuv-r.

nach 0,02 g in 30 Minuten, nach 0,05 in 00 Minute

0,1 g in 2 Stunden etc. — Nach einer wirksame

Dosis tritt eine Art Immunität ein, indem eine weiten'

Injection bis zur zehnfachen Menge der ersten die Ge-

rinnbarkeit des Blutes nicht mehr beeinträchtigt Diw

Immunität kann selbst eintreten, wenn die erst b>

jicirte Dose so geriug war, das» sie ohne Wirkung su.'

die Gerinnungsfähigkeit des Blutes war.

Athanasiu und Carvallo (17) kommen bezüglich

der Gründe der Gerinnungsunfähigkcit des Blutes bei»

Hunde nach Peptoninjection zu dem Ergebnis«, <ix*

dem Pcptonblutc Fibrinferment fehlt. Das hängt m;i

den morphologischen Acnderungen desselben zusammen

Es ist sehr arm an Leucocyten, die nach der An-

schauung der Verff. nicht zu Grunde gehen, sondoru

auswandern. In der Lymphe fanden sie übrigen* im

Stadium der Hypoleucocytose des Blutes glcichfalU

eine A b nähme der farblosen Zellen. — Spritzt man in

dasGefässsystcm cinesPeptonthieres ein wässeriges Lebt:

extract eines zweiten Peptonthiercs, so treten intravascu

lärc Gerinnungen in so umfangreichem Maassc ein, im
der Tod erfolgt. Sie schliessen, dass Peptoninjection«*

die Bildung eines dem Fibrinferment ähnlicheu Körper-

hervorrufen und sehen hierin eine sehr zweckmässig

Einrichtung der Natur.

Arthus und Huber (1H) haben analog den Ein-

spritzungen von Pepton ins Gefässsystem solche von

Vcrdauungsproducten der Gelatine und des GUMM
vorgenommen. Sie fanden, dass pro Kilo Thiergewicht

2 g Gelatose bezw. 1,5 g Caseinosc das Blut beim

Hunde ungerinnbar machen. Dabei sinkt — wie beim

Pepton - der Blutdruck.

Delezennc (19) erweist, entgegen der ftUgt

meinen Ansicht von der Schnellgerinnbarkeit des Vogfl

.
blutes, durch eine Reihe von Versuchen, dass. weim

das Blut so aufgefangen wird, dass es nicht mit d«

Wunde, also mit lebendem Gewebe, in Berührim*
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immt, am besten, wenn es mittelst Canüle entleert

auffallend langsam — erst in Stunden — zu

cr.DD'n beginnt. Nur die Berührung mit der Wunde

lasst es sehr schnell gerinnen. Diese coagulirende

r i^-nsehaft der Gewebe erscheint als ein sehr zweck-

mäßiges Mittel zur Erreichung einer schuellen Blut-

Durch die vorstehend referirte Beobachtung D. 's. dass

V gvlblut, mittelstCanülfl entleert, auffallend langsam gc-

nr.at gegenüber dem aus der Wunde direct herausköpfen-

den, ist die Möglichkeit gewonnen, reines l'lasma zu

<r!ulten und zu untersuchen. De lezc n u e(20) empfiehlt,

UiBlut mittelst einer aseptischen in die Carotis oder Art.

ir.üaris eingeführten t'anüle zu gewinnen und es dann

i. i.'ltrholt zu centrifugiren. Je länger mau centrifu-

cirt, uro so leueocytenärmer und um so haltbarer ist

ili> gewonnene Plasma, das in einzelnen Fälleu erst

,irh einem Monat zu gerinneu begann. Ks dauernd

ungwonnen zu halten, ist dem Verf. bisher nicht ge-

lungen. Kr hält es für möglich, dass dies auf die

Wirkung von Luftkeimen, die mit dem l'lasma in Be-

rüirung gekommen seien, zurückzuführen ist.

Wie Heidenhain gezeigt hat, wirken ebenso wie

IVpton auch Eztracte aus Krebsmuskeln, Blutegeln u. a.

Mutgerionungshenimend. Delesenne (21) untersuchte

nun. ob an dem Zustandekommen dieses Effectes die

LrUr betheiligt sei, wie er es für das Pepton nach-

f-vwie«u. Er licss durch eine exstirpirtc Hundcleber

krfb>muskele\tr;iet hiudurchflicssen, sammelte die aus

itr Vena hepatica ausfliessende Flüssigkeit und fand,

iiss sie. zu frischem Blut hinzugefügt, die üeriunung

Gütlich hintanhielt. Durchströmungen anderer Organe

Litten diese Wirkung nicht.

Bei eutleberten Thieren haben intravenöse lnjec-

::on«D von Krcbsmuskelextract keine gerinnungshem-

ntbiti Wirkung.

Derselbe (22) fand, dass Aalbrutserum in vitro

H Blut gefügt, dessen Coagulation nicht ändert, od«r

«gar beschleunigt, in den Kreislauf gespritzt — wie

Pepton — die Gerinnung für lange Zeit aufhebt. Da*

ncht dafür, dass das Serum im Tbierkörper erst ein

Prodett bildet, das gerinnungshemmende Eigenschaften

bat. Experimentell erwies Verf. diese Thatsachc und

iie*e Att der Bildung dadurch, dass er es durch die

Leltr eines eben getödteten Hundes hindurchleitete,

'he aus der Lebervenc tropfende Flüssigkeit auffing und

in vitro sie zu Blut hinzufügte. Nun blieb dieses un-

protinen. In derselben Weise verhält sieh Extract aus

KivbMnuHkeln. Ein Thier, dessen Blut durch eine erste

l'cptininjection ungerinnbar gemacht ist. ist immun

z*Z'-a eine zweite Injection, die keine Ungerinnbarkeit

vrbeizuführen vermag. Bei Krcbsmuskelextract ist

'iwselhe der Fall, ja vorgängige Injection von Krebs-

mu>keln macht immun gegen folgende Injection von

Pepton. Verf. schlicsst daraus, dass der Mechanismus

i'-r Wirkung des Krebsmuskelextracts und des Peptons

kl gleiche ist. — Die wirksame Substanz konnte Verf.

noch uicht boliren, doch fand er, dass sie der Siede-

hitze widersteht, dass sie nach Ausfällen der Eiwciss-

körper durch Kocheu ius Filtrat übergeht und mit

Chlorotormzusatz conservirt werden kanu.

Bosc und Dclczenne ^(23) fanden, dass (wie

gelegentlich schon Ledo'ux erwähnt hat) das Blut

nach Einspritzung von Blutcgelextract ins Gefässsystem

Wochen, ja Monate lang keine Fäulnisscrschcinungen

zeigt, während gleich gehaltenes normales Blut in drei

bis vier Tagen fault. Setzt man in vitro zu Blut Blut-

egelextract, so kann man gleichfalls den Eintritt der

Fäulniss hinausschieben, doch nicht für so lange Zeit,

gewöhnlich nur vier bis fünf Tage. Die Verff. bringen

diese Erscheinung mit der Thatsachc in Zusammenhang,

dass nach intravenöser Injection des Blutegelcxtractcs

die Lcucocyten lange erhalten bleiben und selbst bei

Zimmertemperatur lebhafte Bewegungen zeigen. In

geringcrem Maasse ist dasselbe der Fall, wenn man

Blut in den Extract einfliessen lässt. Sie nehmen an,

dass von den länger erhalten bleibenden Leucocyten

in erhöhtem Maasse bactericide Stoffe abgeschieden

werden.

Bei den Zweifeln, die noch über die Gerinnbarkeit

oder Ungerinnbarkeit des Lebervenenblutes bestehen,

hat Paulesco (25) neue Beobachtungen darüber ange-

stellt. Er verglich Lebervenenblut mit solchem der Vena

portae und Venenblut des grossen Kreislaufs in Bezug

auf die Zeit der eintretenden Gerinnung und bestimmte

in jeder Blutart die Menge der Globuline und des Serum-

albumins. Die Versuche wurden an Hunden im Hunger-

zustande und während der Fleischverdauung angestellt.

Das Lebervenenblut wurde mittelst Katheters gewonnen,

der von der Jugularis durch den rechten Vorhof bis zur

Lebervene vorgeschoben wurde. —
Verf. fand, dass bei hungernden Hunden das Leber-

vcncnblut fast ebenso schnell gerinnt, als das der Pfort-

ader und des grossen Kreislaufs. Während der Ver-

dauung ist die Gerinnung des Lebervenen- und noch

mehr die des Pfortaderblutcs verzögert; so gerann z. B.

Blut aus der Jugularis in 5 Minuten, aus der Leber-

vene in 15, aus der Pfortader in 50 Minuten.

Globulin und Serumalbumin zeigten in den ein-

zelnen Blutarten keine deutlichen quantitativen Unter-

schiede.

Nach der Meinung von Dastre und Floresco (2fi)

enthält Peptonplasma Fibrinferment, entgegen der Mehr-

zahl der Autoren. Denn 1) mit natürlichem Plasma

zu gleichen Theilen gemischt tritt bei 40° bald Gerin-

nung ein; 2) mit 1 pM. Essigsäure ncutralisirt tritt

allmälig Gerinnung ein: das dabei freiwerdende Serum

enthält kein Fibrinogen, bringt jedoch Peritoncalflüssig-

keit zur Gerinnung. — Macht man das neutralisirte

Plasma wieder alkalisch, so verhütet man den Eintritt

der Gerinnung. — Danach bringen die Verff. das Nieht-

gerinnen des Peptonblutes mit dem Alkalesccnzgrade

desselben in Zusammenhang.

Die Untersuchungen von Dastre und Floreseo

(27) beziehen sich im Wesentlichen auf das IVptonblut,

warum dies nicht gerinnt, unter welchen Umständen

man es zur Gerinnung bringen kann und worauf die

Gerinnungsunfähigkeit beruht. Die Verff. bedienten sich

für ihre Versuche nicht des Peptonblutes, sondern des
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durch Ccntrifugiren gewonnenen Plasmas. Sie fanden,

dass das Pcplouplasma abnorm stark alkalisch ist und

dass es gerinnt, sobald man es ncutralisirt. Dasselbe

soll auch mit dem für gewöhnlich ungerinnbaren Oxalat-

plasma der Fall sein. Mischt man Pepton- oder Oxalat-

plastna mit Aseitesflüssigkeit (oder sonstigem Trans-

sudat), so gerinnt die Mischung, sobald sie neutralisirt

ist. Injicirt mau einem Thicre, das Pepton intravenös

erhalten bat, eine Säure ins Gefässsystem. so wird sein

Blut gerinnbar. — Das Peptonblut gerinnt nicht, trotz-

dem es freies Fibrinferment enthält, das nicht nur alles

in ihm enthaltene Fibrinogen in Fibrin zu verwandeln

vermag, sondern auch noch neutralisirtes Transsudat,

mit diesem gemischt, zur Gerinnung bringt. Die Ycrff.

nehmen — gestützt auf die erhöhte Alkalesccnz — an,

dass die Gcriuuungsunfähigkeit des Peptonblutcs bedingt

sei durch eine Aendcrung in der Mischung der Blut-

salze.

Athauasiu und Carvallo (28) haben .angesichts

der Unsicherheit über die Gegenwart von Fibrinferment

im Peptonblut neue Versuche angestellt, in denen sie

Fibrinogen nach Hammarsten, Fibrinferment nach

A. Schmidt darzustellen versuchten. Es zeigte sich,

dass — wenigstens im ersten Drittel der Zeit, wäbreud

deren das Peptonblut flüssig bleibt — Fibrinferment

nicht nachzuweisen ist. Allmälig tritt etwas freies

Ferment auf und vermehrt sich bis zu der endlich auf-

tretenden Coagulation des Poptonblutes. — Dagegen

existirt eine Substanz im Peptonblut, die Fibrinferment

unter verschiedenen Bedingungen, besonders bei Säure-

zusatz freizumachen vermag. Wahrscheinlich bandelt

es sich dabei um eine Einwirkung auf die farblosen

Zellen. — Was die von Dastre und Floresco be-

hauptete Alkalescenzsteigerung des Peptonblutcs anlangt,

so konnten Verff. sie nicht bestätigen; sie fanden den

Alkatcscenzgrad des Peptonblutes annähernd gleich dem

des normalen.

Thompson (29) untersuchte genauer die Vorgänge

bei der einer Peptoninjection (Witte) folgenden Blut-

drucksenkung. Er fand, dass Dosen von 1 cem pro

Körperkilo an wirksam sind. Die Blutdrucksenkung

kommt durch eine Erweiterung der Gefässe zustande

u. zw. auf Grund peripherischer Einwirkung, ohne Be-

einflussung der vasomotorischen Centren. Der Angriffs-

punkt beschränkt sich nicht auf das Splanchtiicusgebiet,

sondern betrifft alle hörpergefässe. Es handelt sich

dabei um eine Lähmung der neuro muskulären Elemente

der Gefässwände, wodurch diese unfähig werden, auf die

vasoconstrictorisehen Beize zu reagiren. Wahrscheinlich

ist es, dass das Pepton seinen Einfluss auf die Nerven-

endigungen und nicht auf die Musculatur direct ausübt.

Stöltzner (30) theilt in tabellarischer Anordnung

Blutalkalescenzbestimmungcn von 25 Kindern mit, von

denen die meisten zwischen i» Monate und 6 Jahre

alt waren, nur 5 über G Jahre. Die Methode war die

Bcrend'scbe Moditication der Löwy'schen. Verf. ver-

fuhr so, dass er 0,1 ecm Blut, die mittelst Pipette ge-

wonnen waren, in 5— G cem von neutraler Lacmoid-

lösung eintrug (das Genauere siehe Original) und die

grünblaue Flüssigkeit so lange mit '/,oo NormaNchwel'cl-

säure versetzte, bis sie roth wurde. Zur Controlk

wurde dann Säure in Uebcrschuss hinzugegeben uud mii

Lauge zurücktitrirt, bis die Flüssigkeit wieder grünbl«

wurde. — Seine Ergebnisse sind die folgenden: 1. Ein«

Scala der Blutalkalescenz nach den verschieden.

Lebensjahren konnte nicht aufgestellt werden. 2. b>r

Alkalescenzgrad ist bei Kindern uicht in allen Fället

niedriger als bei Erwachsenen; der niedrigste Werl,

betrug 354 mg NallO auf 100 cem Blut. Der hwbt.

46S.3. Der Ernährungszustand 'erwies sich ah ota-

Einfluss auf die Höhe der Alkalesccnz. 4. Desgleirh

zeigte keinen Einfluss die Rachitis (entgegen einer frj

heren Behauptung Pommer's). 5. Bei KeuchhuMrD

lagen die Werthe auffallend hoch. 6. In einem Fall

fieberhafter Erkrankung wurde ein den MitteWerth

überschreitender, in einem zweitcu ein hinter ihm »
rückbleibcnder Werth gefunden.

Nach Lilienfeld entsteht bei der Gerinnuni;

Blutes aus dem Fibrinogen eine neue, von ihm Thn m

bosin genannte Substanz, welche, sich mit Kalk rtr-

bindend, Fibrin bildet. Schäfer hat schon bemerk:,

dass auch eine Fibrinogenlösung, sofern sie, ti'

Lilienfeld's „Thrombosin* möglichst salzarm ist, Tis

Chlorcalcium gefällt wird. Cramer (31) konnte die*

Beobachtung bestätigen, ausserdem aber feststellen

dass der aus einer „Thrombosinlösung 1
* durrh Chl --

caleiumlösung erhaltene Niederschlag sich im Fetter

schuss von Chlorcalciumlösung wieder löst, also keines-

wegs Fibrin sein kann. Dieselben Beobachtungen bat

inzwischen Hammarsten gemacht und veröffentliche.

Verf. beschränkt sich daher darauf, die Befunde, die r

hinsichtlich der elementaren Zusammensetzung und fa

Drehungsvermögens am Fibrinogen und „Thrombosin*

gemacht hat. mitzutheilen. — Das Fibrinogen wurde nach

der Methode von Hammarsten aus in Kaliumoialat

lösung aufgefangenem Rinderblut durch Oeutrifuriren.

wiederholte Fällung mit Kochsalz und Dialysiren u.U..

das Thrombosin nach den Angaben von Lilienfeld

dargestellt. Im Mittel von je 4 Analysen ergab sich

der N-Gehalt des Fibrinogens zu 16,41 pCt., der des

Thrombosiu zu 16,34 pCt. Ebenso gering waren i\t

Unterschiede im C- und H-Gehalt. Dass die ThromK-

sin-Kalk- Verbindung (Lilienfeld) nicht Fibrin ist

gehe auch daraus hervor, dass der N-Gehalt dieser Ver-

bindung, wie Verf. ermittelte, 16,32 pCt. beträgt, »Eh-

rend der N-Gehalt des Fibrins nach Hammarst't

16,91 pCt. ist. Weiterhin verglich Verf. das Drehung

vermögen von Fibrinogen in einer O.lproc. Natrium-

carbonatlösuug mit eiuer ebensolchen Lösung t*

Thrombosiu. Für das erstere ergab sich im Mittel di*

Drehungsvermögen zu — 45.4°, für das letztere ia

4.V>", die beiden Körper sind also ohne Zweifel iden-

tisch und Lilienfeld's Thrombosin nichts Anderes als

Fibrin« igen.

Das Blut von Thiercn. welchen man Pcptonlösurig

(Albumose) oder Blutegelextract in die Venen gebracht

hat, gerinnt nach der Entfernung aus dem Körper nieht.

Peptonplasma gerinnt auf Einleiten von Kohlensäuiv.

Blutegelextract -Plasma nicht. Beide gerinnen auf Zu-

satz einer ausreichenden Menge von Fibrinferment.
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!»:rse Tbatsachen bilden den Ausgangspunkt für die

[ ntcrsuchuDgen von Spiro und Kl Iii» gor (32).

I. Der Antagonismus von gerinnuugsbeiordernden

und -hemmenden Substanzen. Aus Versuchen ausser-

halb de» Körpers, in welchen der Zusatz von einge-

iimpftem aJcoholischem Auszug von Leucocytcn sowohl

Icptooplasma als auch Blutegelextract- Plasma zur Ge-

muung brachte, schliessen Verff., dass die Wirkung

des Peptons resp. des Blutegelextracts im Körper da-

nuf beruht, dass sich unter ihrem Kinfluss gerinnungs-

hemmende Substanzen bilden. Bei Versuchen an leben-

den Thieren zeigt sich, dass diu Ilemmungswirkung

iureb vorangehende, gleichzeitige oder nachfolgende In-

rttioo von sehr verdünnter Salzsäure (Norraalsalzsäure),

Arahinsiure und Antipepton aufgehoben wurde, d. h.

du Blut in normaler Weise geraun. Die Wirkung der

Salzsäure wurde auch durch eine kurz darauf folgende

lu ech'on einer äquivalenten Quantität Sodalösung nicht

ia%k>ben. Reines Antipepton wirkte sowohl in wässe-

rter, wie in alkalischer Lösung. Versuche mit älteren

l'räpantcu waren durch die gleichzeitig vorhandene

\lbumose in ihren Resultaten getrübt.

II. Die Peptou-Iromunität. An der Bildung des

llemmungskörpcrs ist nach zahlreichen Arbeiten, nament-

lich französischer Autoren, die Leber vorwiegend be-

teiligt. Die Verff. haben sich von der Richtigkeit dieser

Whauuug durch Leberexstirpationsvcrsuche au (Jansen

jbtneugt, welche später veröffentlicht werden sollen.

Du- »eiteren Versuche der Verff. beziehen sieh auf die

1 rage der sogenannten Pepton-Immuiiität, d. h. auf die

Aufklärung der Erscheinung, dass bei einem Thier,

b« welchem die Wirkung der Peptoninjection abge-

rufen ist. das Blut wieder gerinnbar geworden ist, bei

-.aem solchen Thicre eine erneute Peptoninjcctiou

keinen Effect hat, das Blut also seine Gerinnbarkeit

übt einbüsst. Betreffs der Ursache bestehen zwei

laichten: 1. Die Fähigkeit des Organismus zur Bil-

der Hemmungskörper ist eiue beschränkte, sie er-

*hOpft sieb, so dass die zweite Injection keinen Effect

bat 2. Gleichzeitig mit dem Hemmungskörper bildet

--ii ein Antagonist in ähnlicher Weise, wie nach Ein-

^lirung von Toxinen ein Antitoxin entsteht, welches

v erworbene Immunität bewirkt. Die Verff. entscheiden

<:;h nach eingehenden Versuchen, betreffs deren auf

Iis Orig. verwiesen werden muss, für die letztere Al-

• raative, hauptsächlich deshalb, weil nach der zweiten

^pt.jn-Injection, welche bezüglich des Blutes wirkungs-

'•'">
ist, Hemmungskörper in der Lymphe nachzuweisen

>iod, der Organismus also keineswegs „erschöpft" ist.

- Die Verff. weiseu auf die vollkommenen Arialogieeu

der Albumoscn zu der Wirkung der Bacteriengifte und

unter ihrem Kinfluss entstehenden Immunität hin.

Wa* die Entstehung des Antitoxins betrifft, so neigen

>ich die Verff. der Ansicht zu, dass dasselbe nicht

au» dem Hemmungskörper, sondern neben demselben

«uteht.

Nach Beschreibung der verschiedenen Hämoglobin-

Irttimmungsmethoden im Allgemeinen, der chemischen

Ei»enbesümmung, Messung der Saucrstoffcapacität),

der spectrophotometrischen und der colorimctrischeii.

wendet sich Jaquet (35) specicll zu dem v. Fleischl-

schen Apparat«, dessen Vorzüge und Mängel er ein-

gehend auseinandersetzt. — Mi esc her hat in seinen

letzten Lebensjahren den Apparat zu verbessern gesucht

und Verf. berichtet nun über die Aendcrungeu, die mit

dem Apparate vorgenommen worden sind, und über die

vielfältigen Controlbcstimmungen zur Feststellung seiner

Brauchbarkeit. — Die ungenaue Blutmessung durch

Capillarpipcttc hat Miescher durch die genauere mittels

Mischpipette, wie sie zur Blutkörperchenzähluog ge-

bräuchlich ist, ersetzt. Die Kammer ist verkleinert und

wird bei der Bestimmung mit einer Blende bedeckt,

die nur einen schmalen und darum annähernd gleich-

artigen Lichtstreif hiudurchlässt. Die Kammer hat eine

ganz bestimmte Tiefe, da nicht bestimmte Blutquanta,

sondern bestimmte Blutconcentrationcn zur Untersuchung

gelangen.

Aus den sehr zahlreichen, später mitzutheilenden

Controlversuchen Veillon's geht hervor, dass die Ge-

nauigkeit des Apparates durch Miescher's Verbesse-

rungen ganz erheblich gewonnen bat Die Fehlergrenze,

die für einen alten Apparat 9,6 pCt. betrug, war für

den neuen auf 1,4 pCt. herabgedrückt, so dass er der

Hoppe-Seyler'schen Doppelpipette kaum etwas nach-

giebt.

Der Apparat kann zugleich — und das ist ein weiterer

Vorzug — auf absolute Hämoglobinwerthe geaicht wer-

den. Die Fehlergrenze betrug nur 0,15—0.22 pCt. des

Hämoglobingehalts des Blutes; die Genauigkeit wird

also von dem Spectrophotometer kaum übertroffen.

Benedicenti's (36) Versuche über die Einwirkung

besonders des Formaldehyds sind an Warm- und Kalt-

blütern angestellt. Es stellt ein Gift für das Central-

nervensystem dar, auf das es zuerst reizend, dann

lähmend wirkt. Diese Wirkung dürfte eine secundärc

sein, bedingt durch mangelhafte Ernährung des Ccntral-

nervensystems in Folge der Blutveränderungen, die

das Formaldehyd hervorruft. Es verwandelt nämlich,

wie Verf. spectroscopisch verfolgt hat, das Oxyhämo-

globin, ohne es erst zu reduciren, in Hämatin. — Bei

längerer Einwirkuug von Formaldehyd auf Blut und

Serum tritt eine eigentümliche Consistenzveränderung

ein, sie werden fest.

Nach einer kritischen Uebcrsicht der verschiedenen

Methoden zum Nachweis vou geringen Blutbeimengungen

zu Secretcn oder Excreten, Fäces oder Erbrochenem be-

schreibt Donogäny (37) sein eigenes Verfahren unter

Beibringung vou Beispielen, die dessen Schärfe erkennen

lassen im Vergleich zur Schärfe der spectroscopischen

Untersuchung auf Hämoglobin, der Hellerschen und der

Wolff'sohen Probe. — Der Verf. führt den Blutfarbstoff

in Häraochromogen über und betrachtet die dabei auf-

tretende charakteristische Farbenveränderung oder führt

eine spectroscopische Untersuchung des Hämochromogens

aus. Er bedient sich dabei des Pyridins. — Für den

Harn verfährt er so, dass zu ca. 10 cem Harn 1 cem

Schwefclamtnou und 1 cem Pyridin gefügt werden. Es

tritt orange rot he Färbung auf. die besonders deutlich

bei Betrachtung von oben her gegen eine weisse Unter-

lage wird. Ist der zu untersuchende Harn stark ge-
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färbt, so inuss eine nicht mit Pyridin bchaudelU' Harn-

probc zur Feststellung des Farbenunterschiedes daneben

betrachtet werden. Erheblich empfindlicher ist die Me-

thode, wenn man die Harnprobe von oben gegen unter-

gelegtes weisses I'apier spectroscopisch betrachtet. Ist

das benutzte Pyridin und Schwefclammon bereits alt,

so tritt bei ihrer Mischung eine grüne oder braune

Färbung ein, die durch Ammoniakzusatz gelb wird. Die

spectroscopische Untersuchung wird dadurch nicht be-

einträchtigt. — Koth und Erbrochenes werden in 20proc.

Natronlauge gelöst, dann Pyridin hinzugefügt und nach

dem Filtriren spectroscopirt. Sputum wird zunächst

bis zur Lösung mit NaHO gekocht.

Die Controlversuchc ergeben, dass die Spectral-

untersuchung auf Oxyhämoglobin bis zu 1 : 2000 Ver-

dünnung brauchbare Resultate ergab, die Heller'sche

höchstens bis zu 1 : 4000, bis zur selbeu Grenze reichte

die Uebcrführung in Hämochromogcn und directe Be-

trachtung, während dio WolfTsche Probe und die Spec-

traluntersuchung des Hämocbromogens bis zu 1 i 8000

leistungsfähig ist. Dabei ist zu beachten, dass letztere

mit 10 cem Harn, die WolfTsche mit 60 cem Harn an-

gestellt wird. Die WolfTsche beruht darauf, dass Harn

mit 3proc. Zinkacetatlösung •/< Stunde gekocht wird,

der Niederschlag in Ammoniak gelöst und spectroscopirt

wird.

Des Vcrf.'s l'yridinprobe ist demnach nicht nur

eine der schärfsten, sondern auch einfach und schnell

anzuführen.

Mörner's (38) Methode beruht darauf, mit Wasser

verdünntes Blut nach Schwefelsäurezusatz durch Kochen

zu coaguliren. Der gewaschene Niederschlag wird in

Alkohol zerrieben und ausgepresst, dann in 90—93proc.

Weingeist eingetragen (pro Liter Blut ca. P/2 Liter

Weingeist), der Vi
- lproc. concentrirte Schwefelsäure

enthält. Dadurch wird das Hämatin ausgezogen. Die

Lösung wird zum Sieden erhitzt, mit Salzsäure versetzt

(10 cem pro Liter Lösung) und in der Kälte stehen

gelassen. Die Häminkrystalle, die sich allmälig ab-

scheiden, sind lange, schmale, zugespitzte Blättchen;

manchmal Nadeln. Nach den Analysen entspricht ihucn

die Formel : CjHasN^FcClO^ und die procentische Zu-

sammensetzung: C = 63, II = 5,25, N = 8.4, Fl = 8.4.

C = 5,3, 0 = 9,62.

Bialobrzeski (39) bespricht zunächst die ver-

schiedenen Methoden der Darstellung des Hämins und

Hämatins, um dann genauer zu vergleichen die nach

Ncncki • Sieber, Schalfecff, Cloetta. Nach

Noncki - Sieber wurden Pferdeblutkörperchen mit

Alcohol behandelt, dieser entfernt, dann mit Amyl-

alcohol gekocht, Salzsäure hinzugefügt. Durch Chloro-

form kann man nun zwei Farbstoffe ausziehen, von

denen der eine in Aether löslich, der andere in ihm

unlöslich ist. Beide sind arm an Eisen und au Stick-

stoff und scheinen Zersetzungsproductc des Hämins

(Hämatoporphyrin) darzustellen. Durch mehrmaliges

Lösen des Hämins in Alkali, lallen mit Essigsäure,

Waschen mit warmem Wasser geht das Hämin in

Hämatin über: aufgrund der Eleraentaranalyso seheint

dadurch Cl einfach durch HO ersetzt zu werden.

Nach Schalfeeff's Methode (welche die Verl

genau mittheilen) ist Hämin schwer rein zu erhalten,

verhält sich dann aber wie das obige. Auch zwisclu.

dem daraus hergestellten Hämatin und dem aus den

Ncncki-Sieber 'sehen Präparate war kein Unterschi«!

Ebensowenig waren die Hämatoporpbyrine, die aas

beiden gewonnen wurden, von einander verschiede.

- Endlich Cloetta's Methode, die Zusatz m
Schwefelsäure erfordert, führt zu einer Zersetzung de,

Hämins, so dass dem Hämin sich Hämatoporphyrin .i

grösserer Menge (10 pCt.) beimischt. Das spricht med

auch in den Resultaten der Elementaranalyse aus, du

ein Plus an Kohlenstoff und Wasserstoff, ein Minus u
Eisen und Stickstoff gegenüber den obengenannte

Präparaten au/weisen. Behandelt man das Cloetta-

schc Hämin mit Chloroform, so gehen Farbstoffe übe,

deren einer (42,86 pCt der Gcsammtmeuge) in Aethrr

löslieb, deren zweiter (57,17 pCt.) darin unlöslich ist.

Mörncr (40) bringt neue Versuche, um zu er-

weisen (gegenüber den Angaben Bialobrzeski). da»

das nach seiner Methode dargestellte Hämin kein >J<-

menge, sondern eine einheitliche Substanz sei. Da d'.<

Darstellung nach M. im wesentlichen in der Kälte w
genommen wird und der Salzsäuresusatz gering ist. ?

ist eine Veränderung des Hämin durch die Darstellung

selbst nicht anzunehmen.

Rosenfeld (41) hat angesichts der I)ihVrenit:i

zu denen die Untersuchungen von Cloftta über die

Zusammensetzung des Hämins gegenüber d*n

früheren geführt haben, nach einer neuen, wenig ein-

greifenden Methode Hämin dargestellt und seine Re-

sultate mit denen von Cloetta und denen von Nene»!

erhaltenen verglichen. Defibrinirtes und filtrirtes Wmitr

blut versetzte er mit dem dreifachen einer 2prv

Glaubersalzlösung und centrifugirte ; der sich abscür&d'

Brei wird nochmals in gleicher Weise behandelt Die

Blutkörperchen werden dann mit dem doppelten Vehra

96proc. Alcohols vermischt. Das entstandene Gerinne!

getrocknet. Von dieser Masse werden 800—400 g dann

von einer concentrirten alcoholischen Lösung von Oxal-

säure soviel hinzugefügt, bis die rothe Farbe intens

braun geworden ist. Zu der filtrirten braunen Flüssig-

keit wird tropfenweise concentrirte aleobolische Sa!:

säure hinzugefügt, wobei sofort Hämin bildung eintrir.

Im Mittel war die Zusammensetzung des getrocknete:

Hämins folgende: C 63,26 pCt., II 5,26 pCt., Fe 9,72pCt,

N 7,64 pCt.; d. h. es kommen auf 1 Atom Fe t AtooK

N und 30,4 Atome C, so wie es Cloetta gefunden

hatte. Nur der Wasserstoff ist um 1 pCt. geringer ab

bei Cloetta. — Verf. konnte sein Präparat n:>*b*

ehlorfrei waschen, es scheint eine beständige Dissociat i

des Chlorwasserstoffes dabei einzutreten. Weg«

weiterer Versuche, die das Hämin Nencki's als un-

rein erscheinen lassen, sei auf das Original verwiesen.

Küster (42) hat früher durch Oxydation au«

Hämatin zwei gut characterisirte Säuren, die zwei und

dreibasische Hämatinsäure CsH|0Os und C*Hi00( erhalte:).

Er hat nunmehr versucht, ob dieselben Producta auel

bei der Oxydation des Hämatoporphyrins in cisessi*

saurer Lösung durch dichromsaures Natron entstehen.
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was der Kall sein tnuss, wenn dio von Nencki au-

geuommene Formel für das Uämatin = CMHS2N4ye04

und ebenso die mit ihr für die Bildung des

Hämatoporphyrins angegebene Umsetzungsgglcichung

CMHJMt + 2HaO + 2 HBr = 2(C„,H,„NI0:,) -f
KeBr. -f H2 richtig ist. Es gelang nun in der That,

aus dem Hämatoporphyrin Hämatinsäure zu erhalten,

und zwar 90 pCt. der theoretischen Menge, neben sehr

kleinen Quantitäten von Ncbenproducten, sodass mithin

luob auf diesem Wege die Richtigkeit der Nencki-
seben Formel enriesen ist, nach welcher man annehmen

muss, dass das Eisen im Hämatin zwei an Atomen

gleich reiche Gruppen zusammenhält, d. h. dass das

Hämatin symmetrisch gebaut ist.

Nach Cloetta hat das von ihm nach einem von

dem Nencki'schen etwas abweichenden Verfahren dar-

gestellt« Hämin eine wesentlich andere Formel, nämlich

i'wH]jN1Fe03 Cl, es enthält also auf ein Atom Fe nur

:t Atome N und ist unsymmetrisch gebaut. Küster

hat nun dieses, nur eine sehr geringe Ausbeute liefernde,

Verfahren wiederholt und auch hierbei ein Hämiu von

der Nencki'schen, resp. einer um 2 Atom H reicheren

Formel erhalten, wenn nur eiue zu starke Einwirkung

der concentrirten Schwefelsäure vermieden wird, welche

vielleicht Cyanwasserstoff aus dem Hämin abspaltet.

Die bisher übliche Veraschung, die zur Eisenbe-

4immung im Blnte erforderlich ist; bot Schwierigkeiten

tu, durch welche die Exactheit der Resultate gefährdet

werden konnte. J oll es (43) schlagt deshalb das fol-

gende Verfahren vor, dessen Genauigkeit er durch Bei-

spiele belegt. Das im Tiegel getrocknete Blut wird

tropfenweise mit Salpetersäure von 1,58 speeiiischem

liewicht versetzt, durch Erhitzen die Säure verjagt,

weiter ca. «/, Stunde erhitzt. Nach dem Krkalten von

neuem NBü3 zugefügt, erhitzt und das Verfahren noch

mehrere Male wiederholt, bis die Veraschung vollständig

i*t Bei 0,1—0,5 cem Blut soll die ganze Operation

des Veraschens viel kürzere Zeit beanspruchen, nur

10—20 Minuten. — Um das durch Glühen entstandene

HUenoiyd zu lösen, erwies sich am besten das wasser-

freie saure schwefelsaure Kalium. Man fügt für je 1 cem
Blut ca. 1 g davon zur Asche, schmelzt und löst dio

Schmelze mit heissem Wasser. Letztere wird dann

nach Zusatz von verdünnter Schwefelsäure und Zink —
dessen event. Eisengehalt man gesondert bestimmt —
erwärmt und schliesslich in gewöhnlicher Art mit '/*o

Vi«, normal Kaliumpermanganat titrirt. — Zehn

Bestimmungen an demselben Schweineblut ergaben auf

1000 Blut 0,662 bis 0,687 g Eisen; an acht verschie-

denen Schweinen ergaben sich Differenzcu zwischen

0.549 und 0,948 PM. Die Werthe lagen höher, als die

n demselben Blute nach den bisherigen Methoden ge-

wonnenen.

Sodann versuchte Verf. eine gewichtsanaly tische

Methode an kleinen Blutmengen auszuarbeiten. Kr be-

reut sich des Nitroso-/S-Naphtbols. wovon 1.2 g in

50proc. Essigsäure gelöst werden. Das Blut wird ver-

geht, mehrmals mit concentrirter Salzsäure aufgenommen
und im Ueberschuss die Nitroso-/J-Naphthol- Lösung hin-

zugefügt (für 3 g Blut 5 cem, für 5 g 10 cem derselben).

Mmbericht der gesauiimton Medicin. I8»7. Bd. L

Der gebildete Niederschlag bei Hothgluth verascht,

das entstandene Eisenoxyd wird gewogen. Die Eisen-

bestimmung in der Blutasche ist so in 45 Minuten aus-

führbar, die Resultate so genau wie bei der erstge-

nannten Methode. — Endlich giebt Verf. eine einfachere

colorimetrische Methode an, um Eisen in minimalen

Blutmengen für klinische Zwecke (0,05 cem Blut) be-

stimmen zu können. Sie grüudet sich auf die Farben-

nüance, die Rhodanammon in Lösungen, die geringe Eisen-

meugen enthalten, hervorruft. Da* veraschte, mittelst Ca-

pillarpipette gewonnene Blut wird mit saurem schwefel-

saurem Kalium geschmolzen.dic Schmelze mitWasser aufge-

nommen und mit HCl und Rhodanammon versetzt und mit

gemessenen Mengen einer mit Rhodanammonlösung ver-

setzten Eisenlösung von bekanntem Gehalt an Eisen ver-

glichen. Wegen der genaueren Einrichtung des benutzten

Apparates sei auf das Original verwiesen. — Die Resultate

auch dieser Methode stimmen gut zu den vorhergenannten.

Der Hämoglobingehalt bei 10 gesunden Individuen, be-

rechnet aus der gefundenen Eisenmenge, fand sich oft höher

als gewöhnlich angegeben, nämlich bis zu 16,23 pCt.

Jolles (44) giebt eine genaue Beschreibung der-

jenigen Methode mit Abbildung des Apparates zur

quantitativen Eisenbestimmung im Blute, welche die

einfachste der von ihm vorgeschlagenen ist und danach

für klinische Zwecke sich besonders eignet. Diese Me-

thode beruht — das Genauere ist in Pflüger's Archiv

Bd. 65 veröffentlicht und danach vorstehend referirt —
auf einer I 'eberführung des Bluteisens, nach vorausge-

gangener Veraschung des Blutes und Schmelzen der

Asche mit reinem saurem schwefelsaurem Kalium, in

Rhodaneiscn und colorimetriscber Bestimmung seiner

Menge durch Vergleichung mit einer in ihrem Eisen-

gehalt bekannten „Verglcichsflüssigkeif
4

.
— Wegen der

genaueren Einrichtung des Apparates sei auf das Ori-

ginal verwiesen. Eine Tabelle gestattet ohne Weiteres

die Kisenmenge pro Liter Blut abzulesen. — Verf. fand

nach dieser Methode höhere Werthe für das Bluteisen,

als sie gemeinhin angenommen werden.

Zur Untersuchung des Einflusses grosserHöhen diente

Giacosa (46) der Aufenthalt nufdcr2450 in über dem Meer

liegenden Alpe Lavez und der Gipfel des Monte Rosa

(Punta Gnifctti), 4632 m hoch. Die Versuche wurden

an Menschen und Thieren (Hunden, Hühnern und Ka-

ninchen) ausgeführt. Zur Hämoglobinbestimmung diente

das Chromocytometcr von Bizzozero, als Colorimeter

gebraucht, später ein besonderer vom Verf. construirter

colorimetrischer Apparat, betreffs dessen auf das Oritf.

verwiesen werden muss. Als Vergleichslösuugen wurden

Lösungen von 0,25 bis 0.3 pCt. Kohlenoxydhämoglobin

benutzt, die durch Verdünnen der in zugeschmolzcnen

Glasröhren aufbewahrten 2—3 proc. Lösungen für jede

Versuchsreihe frisch dargestellt wurden.

Der Hämoglobingehalt beim Menschen zeigte während

des Aufenthalts auf der Alpe Lavez ziemlich erhebliche

Schwankungen, jedoch war eine Zunahme desselben nach

dem Aufstieg auf die Punta Unifetti unverkennbar. Der-

selbe stieg von 16,6 bis auf 21,5pCt. im Maximum, fiel

bei der Rückkehr nach Lavez schnell wieder ab.

An 2 Hunden war ein Einfluss der Höhe der Punta

9
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Gnifetti nicht bemerkbar; ebensowenig bei 2 Kaninchen,

die von Lavez nach der Punta Gnifetti gebracht wurden.

Bei 8 Hühnern erwiesen sich die Schwankungen in der

Ebene und in Lavez als so gross, dass ein Einfluss der

Erhebung auf deu Monte Rosa nicht sicher zu consta-

tiren war, wenn auch eine Tendenz zur Erhöhung zu

bestehen schien. —
Von verschiedenen Seiten ist constatirt worden,

dass beim Aufenthalt in grossen Höhen die Zahl der

rothen Blutkörperchen und der Hämoglobingehalt des

Blutes ansteigt. Während in der Regel hieraus ge-

schlossen wurde, dass die absolute Hämoglobinmenge
ansteigt, das Höhenklima also die Hämoglobinbildung

befördert, hat Bunge darauf hingewiesen, dass mög-
licherweise auch nur das Blut concentrirter werden, die

Quantität des Hämoglobins im Vcrhältuiss zum Körper-

gewicht dagegen unverändert bleiben könne. Auf Ver-

anlassung von Bunge hat Weiss (47) diese Frage

direct zu entscheiden gesucht, indem von einem Wurf
Kaninchen die Hälfte auf den Pilatus (2070 m ii. M.)

gebracht, die andere in Basel (265 m) belassen wurde.

Ebenso wurden zwei Versuche in derselben Art in

Aridermatt (1444 m) und Basel ausgeführt. Nach Ab-
lauf von 4 Wochen wurden die Blutkörperchen gezählt

und der gesammte Hämoglobingehalt der Thiere be-

stimmt. Es ergab sich, dass bei den in die Höhe ver-

brachten Thicrcn die Blutkörperchen in 4 Wochen um
12 bis 24 pCt. zugenommen hatten, der Hämoglobin-

gehalt pro Kilo Thier dagegen unverändert gebliebeu

war. Es liegt somit vorläufig kein Grund vor, einen

günstigen Einfluss des Höhenklimas auf die Assimilation

des Eisens und die Hämoglobinbildung anzunehmen.

Wild (48) hat in Anbetracht der sich wider-

sprechenden Resultate der vorliegenden Untersuchungen

von Neuem Versuche über den Hämoglobingehalt, die

Zahl der rothen und farblosen Zellen des Blutes bei

Frauen in der letzten Zeit der Schwangerschaft und
der ersten des Wochenbettes angestellt. Zum Vergleich

dienten ihm die Werthe, die er an 10 Wärterinnen ge-

wonnen. Alle Untersuchten standen unter denselben

äu>seren Bedingungen, auch geschah die Blutentnahme

bei Allen in gleicher Weise. — Bei den 10 Wärte-

rinnen fand sich als Mittel: HB (nach Gowers be-

stimmt) 89,5 pCt., Krythrocytcn 4 G72 fi(K), Erythro-

cyteu : Leucocyten 862,2 : 1. Das Ergebniss bei deu

20 vor und nach der Entbindung mehrfach Unter-

suchton war folgendes: In den letzten Wochen der

Schwangerschaft tritt meist eine geringe Zunahme des

Hämoglobins und der Zahl der rothen Blutkörperchen

ein, dagegen eine beträchtliche der der weissen. Unter

den 30 Fällen war die II K-Menge in 23, die Erythro-

cytenzahl in 20 Fällen gesteigert, letztere über

5 000000 hinaus nur in 4 Fällen; in den übrigen 7

bfzw. 10 Fällen fand sich eine leichte Verminderung.

Erwähnenswcrth ist, dass die wiederholten Befunde an

derselben Person meist identische Resultate ergaben.

Irn l'uerpi rium kommt Ol in •: I M> bnahl d-r

Fälle (in 24 für HB. iu 21 für die Erythrocytenzahl)

zu einer Abnahme, die für den HB-Gehalt bedeutender

ist als für Zahl der rothen Zellen; Verf. fasst sie als

Folge des physiologischen Blutverlustes bei der Geburt

auf. Die Thatsache, dass die Körperchenzahl in ge-

ringerem Maasse abnimmt, bezieht er auf beginnende

Neubildung solcher. — Die Leukocyten nehmen aud

nach der Geburt zu, um dann im Verlaufe des Wochen-

bettes wieder zu sinken. Ein Einfluss des Stillung*

gesebäftes ist mit Sicherheit nicht zu erkennen.

Beard's und Wilcox' (49) Versuche sind u
13 Hunden angestellt und beziehen sich auf den Eis-

fluss. den Aenderungen des Gesammt-Blutvolums aul

die rothen Blutzelle« ausüben. Sie kommen zu folgenden

Resultaten: Blutverluste führen nicht nur zu einer

Verdünnung, sondern auch zu einer Degeneration fei

rothen Blutzelleu. Letztere verläuft sehr schnell. Um

fangreichere iutravenöse Injectionen von physiologische

Kochsalzlösung nach Aderlässen hat keinen die Dege-

neration der Körperchen aufhebenden Einfluss. — Natt

Blutverlusten kommt es zu einer primären Leukocytoe.

vielleicht durch Ausschwctnmung der Zellen aus Lymph

drüsen oder Knochenmark bedingt, und zu einer sccm-

dären, die Verff. als auf Neubildung beruhend, be-

trachten.

Laudenbach (50) hat an Hunden die Milz ex-

stirpirt und das Verhalten der Hämoglobinmenge und

der Blutkörpcnchenzahl danach untersucht Iu jeden

Falle wurde eine genaue Section vorgenommen. Es er

gab sich, dass die Milz in engen Beziehungen M
Bildung des Hämoglobins uud der rothen Blutze'l::

steht. Nicht sofort, aber 2—3 Monate nach ihrer El-

stirpation nimmt Blutzellenzahl und Hämoglobingckit

des Blutes ab; die Abnahme kann •/< der Gosamm:-

meuge betragen. In einer Reibe von Fällen tritt all-

mälige Wiederzunahrae ein, die Tbiere werden gesund.

Dies, sowie das erst späte Einsetzen der BlutverinoV

rungen nach der Exstirpation beweisen, dass neben der

Milz noch andere blutbildende Organe vorhanden sein

müssen, die lür sie eintreten können; macht man den

entmilzten Thieren einen Aderlass, so tritt Wiederers>tj

ein, jedoch langsamer als bei normalen. In einer

zweiten Reihe von Fällen tritt keine Wiederzunahrae

der Blutzöllen ein; das Blut verarmt im Gegeutbeil

immer mehr und mehr daran, und die Thiere gehen w

Grunde. — Durch die Sectionen wurde festgestellt,

dass während — abgesehen von den übrigen Organen

— Lymphdrüsen und Thymus keine Abweichungen von

der Norm erkennen liessen, das Knochenmark der

Sitz lebhafter Blutzellenneubildung war; schon macro-

scopisch war das an seiner rotheu Farbe zu erkennen.

Microscopisch zeigte es sehr zahlreiche kernhaltige Ery

throcyten.

Einleitend geben Ouskow uud Selinow (51)

die Resultate von Zählungen der farblosen Blutielleo

an 27 gesunden Hunden. Im Mittel finden sieb im

Cubikmillimeter 9000 bis 10000. Sie theilen die Leu-

kocyten ouf Grund ihrer morphologischen Verschieden-

heiten in drei Gruppen: Junge, d. h. kleine einker-

nige ; reife d. h. grosse einkernige und alte. d. b. mehr-

kernige. Letztere betragen ca. 80 pOt. aller; die reii'ü

6—7VipCt., die jungen 11 bis 13 pCt. Bei 15 Hunden

wurde die Milz entferut. Nach der Entfernung Hessen
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Vcrff. die Thier« sieb einige Wochen erholen. Dio

Zählungen ergaben dann zwei differirende Ergebnisse:

entweder die Gcsammtzahl der Leukocyten war normal

(in 8 Fallen) oder sie war gesteigert (7 Fälle). Iu

den enteren Fällen waren dabei die polynucleären

Zellen vermindert, im Mittel auf 73 pCt., dafür die

reifen vermehrt auf 16 pCt. ; in den letzteren, in denen

Leukocytose vorhanden war, betraf die Zunahme die jun-

Ifcn und alten Formen, die reifen waren verhältniss-

mässig geringer an Zahl: 10,4 pCt. Absolut war die Zahl

der reifen Zellen in beiden Gruppen die gleiche (1900

pro Cubikmillimetcr) und gegen die Norm erhöht. Die

\>rff. schliessen aus diesen Wertben, dass die Umwand-

lung der reifeu Leukocyten in alte verlangsamt ist,

und weiter, dass die Milz betheiligt ist an der schnellen

und vollständigen Umwandlung der reifen in alte Ele-

mente. ( Vielleicht auch an dem schnelleren Uebergange

der juogen in die reifen.) Es wäre möglich, dass dies

dadurch geschieht, dass sie Stoffe zurückhält, die den

normale^ Ablauf der Veränderungen der farblosen

Zellen hemmt, Stoffe, die nach ihrer Exstirpation im

Blute circuliren. Sie untersuchten deshalb genauer die

Einwirkung des Serums entrailzter Thiere auf das Ver-

halten der Leukocyten. Steril bereitetes Serum wurde

in das Gefässsystem eines zweiten Tbieres injicirt und

bald nachher sowie nach 24 Stunden die verschiedenen

Formen der Leukocyten gezählt. Zur «'ontrolc wurde

anderen Thieren Serum normaler Thiere iujicir.t. Aus

dem Verhältnis« der reifen Formen zu den alten

schliessen Verf., dass die Milz eine im Blute kreisende,

die Umwandlung der Leukocyten hemmende Substanz

zurückhalte und modifizire.

Weitere Versuche beziehen sich auf die Frage, ob

nach Erzeugung von Leukocytose Differenzen in dem

Verhältniss der einzelnen Lcukocytenfonnen zu ein-

ander zwischen normalen und eutmilzten Thieren be-

stehen. Zunächst war die Leukocytose nach Entfernung

der Milz weniger erheblich als bei normalen Thieren:

vermehrt waren dabei besonders die jungen Zellen,

deren relative Zahl bei der Leukocytose normaler

Thiere vermindert gcfuudcn wurde, was nach Verff. er-

weist, dass die die Umwandlung junger in alte Zellen

beschleunigende Fähigkeit des Leukocytose erregenden

Agens (Terpentin) durch Entfernung der Milz aufge-

hoben wird.

Roictzki(52) untersuchte zunächst Zahl und Art

der farblosen Blutzellen des in eine Knochenarterie

eintretenden und des aus einer Vene desselben Knochens

austretenden Blutes- Er theilt nach dem Vorgange

«'usköw's die Leukocyten iu drei Gruppen: Junge,

reife, alte. Er findet gleichmässig in zehn Versuchen

an Hunden, dass die Gesammtzahl im Venen blute et-

was höher liegt als im Arterienblntc, dass aber die

jungen Leukocyten um mehr als die Hälfte gegenüber

den in den Knocbenarterien vermindert sind, was in

anderen Gefässprovinzen nicht der Fall ist. Die An-

zahl der reifen ist um das Vier- bis Fünffache ver-

mehrt, die Zahl der alten ist annähernd um erändert

(^blieben. Das Blut bezieht also aus dem Knochen-

mark die reifen Leukocyten. die aus den jungen in

ihm sich bilden. Diese Umbildung wird nach Verf.

ermöglicht durch das auf Grund der eigenthümlicheu

Gefässanordnung erfolgende Stagnircu des Blutes im

Knochenmarke.

Verf. hat weiter durch intravenöse Injcction einer

Mischung von Ol. terebint. und Ol. olivar. (1:5) Leuko-

cytose erzeugt und wieder das Verhalten der Leuko-

cyten in Knochenarterie und -Vene und einer Ohr-

vene untersucht. Er schliesst aus seinen Versuchen,

dass eine erhöhte Thätigkeit des Knochenmarks bei

dieser arteficiellcn Leukocytose nicht zu constatiren ist.

Dann das absolute Minus an jungen Zellen, das abso-

lute Plus an reifen im Yenenblute war das gleiche wie

an denselben Thieren im Normalzustande.

Gaule (53) hatte festgestellt, dass Eisenchlorid-

lösung vom Mageudarmcaual (hauptsächlich vom Duo-

denum aus) resorbirt wird uud Eisen da^nn in der

Lymphe nachzuweisen ist. Er fand weiter, dass schon

24 Stunden nach der Einführung des Eisenchlorids, der

Hämoglobiugchalt, nach 72 Stunden die Zahl der rotheu

Blutkörperehen vermehrt sei und sucht nuu festzustellen,

durch welche Proccssc uud wo das anorganische Eisenmole-

kül sich zum Hämoglobin umformt. Auf mikrochemischem

Wege (durch Niederschlagung des Eisens als Schwefel-

eisen mit Hülfe von Schwcfelammonium) zeigte sich,

dass es von der Milz festgehalten wird. Dabei wird

die Milz zugleich etwas schwerer. Diese Gewichtszu-

nahme geht jedoch bald iu eine Abnahme über und

zwar ungefähr zu der Zeit, wo die Hämoglobinmenge

im Blut deutlich ansteigt. Hieraus und aus dem mikro-

scopischeu Bild (Einschlicssung des Eisens iu den Zellen

der Milzpulpa) folgert Verf., dass die Milzpulpa eine Syn-

these des in sie eintretenden Eisens zu organischen

Verbindungen vornimmt. Bis zur Hämoglobin- oder

Blutzellenbildung geht jedoch die Synthese uicht; man

findet um die eisenhaltigen Pulpazellen nicht mehr
Blutzellen als auch sonst in der Milz. Die Hämoglobin-

bildung selbst geht erst in Leber und Knochenmark

vor sich. — Wurde die Milz und Thymus exstirpirt,

so zeigte die Leber — entgegen dein normalen Ver-

halten, die Eisenrcaction mit Sehwofelammouium, trat

also für die Milz in der Aufnahme, des Eisens ein.

Latschenbcrger (54) beschreibt zunächst die

Pigmentschollen, die man in dem dem Thierkörper ent-

nommenen Blute findet, sowohl iu dem Bodensatze des

flüssig erhaltenen, wie im Blutkuchen des geronnenen

und in den Kibrinflocken des geschlagenen. Sie geben

Eisenrcaction mit Blutlaugensalz und Salzsäure, die

dunkelbraunen auch Gmelin's Gallcnfarbstoffreaction.

Diese Schollen sind Bestandteile des normalen, kreisen-

den Blutes, da sie in ihm gleichfalls nachgewiesen

werden können. Dieselben Schollen finden sich auch

in Milz und Knochenmark, die dieselben aus dem Blute

gewissennaassen abliltriren sollen.

Die Farbe der Sehollen ist von schwarz oder dunkel-

braun übergehend zu rothbraun, roth, mthgelb, gelb.

,ia man trifft auf ganz farblose Schollen. Letztere

scheinen aus Leukocyten zu entstehen, doch betheiligen

sieh au ihrer Bildung vielleicht auch Blutplättchen. —
9 *
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Souach würde also Sehollcnbildung das Endproduct

aller körperlichen Elemente des Blutes darstellen.

(ioldbach (55) hat den Stickstoff- und Wasser-

gehalt des Blutes in fünf Fällen von Lebererkrankung,

zweien des Herzens, dreien von Diabetes, zweien von

Leukämie, bei zwei Icteriscbcn und je einer Vergiftung

mit Phosphor und Schwefelkohlenstoff untersucht. Der

Stickstoffgehalt wurde nach Kjeldahl, der Wasser-

gehalt nach v. Jak sc h, zum Th. auch nach Stintzing-

Gumprccht ausgeführt. Letzteres Verfahren hält der

Verf. aus mehrfachen Gründen für unsicher. — Im All-

gemeinen ergab sich, dass die einzelnen Erkrankungen

keinen deutlichen Finfluss auf den Stickstoff- (Eiwciss)-

Gchalt des Blutes bähen, der an sich ziemlich be-

trächtlichen individuellen Schwankungen unterliegt. Der

Eiweissgchalt des Serums scheint dagegen in der Norm

ziemlich constant zu sein und erwies sich gleichfalls

nicht deutlich geändert.

Locwy und Richter (5fi) haben bei küustlich

•T/eugter Leukocytose des Blutes das Verhalten der

Eiweisskörper desselben genauer untersucht. Während

das normale Blut keine moditicirten Eiweissc enthält,

kounten sie bei Leukocytose, besonders im abklingenden

Stadium derselben, Albumoscn nachweisen, was für

einen gesteigerten Untergang von Leukocyten sprechen

würde. Die Leukocytose wurde theils durch Pilocarpin,

theils durch Spermin und Nuclein erzeugt. Letztere

beiden bewirkten ein Auftreten von Albumosen auch

im Stadium der primär auftretenden Hypoleukocytosc.

Weiter bestimmten sie die glykolytische Kraft

solchen Blutes, d. b. sein Vermögen, ausserhalb des

Thierkörpers Zucker zu zerstören. Es zeigte sich, dass

dieselbe im leukoeylotisehen Blute geringer war, als

im normalen. Auch hier trat diese Aendcrung gegen-

über der Norm bei Spermin und Nuclein sowohl

während des hypolcukocytotischen Stadiums, wie wäh-

rend der diesem folgenden Hyperleukocytose auf. Bei

Pilocarpin nur während der letzteren.

Die Vcrff. schliessen daraus, dass, vom Pilocarpin

aligesehen, die Vorgänge im Blute in beiden Stadien

dieselben sind und zwar in einem Mehrzerfall von Blut-

zellen bestehen. — Wegen der klinischen Bedeutung

der Befunde sei auf das Original verwiesen.

Nach einer theoretischen, mit unseren heutigen

Anschauungen über das Wesen der Gerinnung sich be-

fassenden Einleitung bespricht Pfeiffer (57) ein-

gehend die von ihm benutzte Methode der Fibrin-

bestimmung. Sie ist eine indirecte und beruht auf der

Bestimmung des Stickstoffgehalles im Plasma und

Serum, wie Verf. mit Kossler es früher angegeben

hat (Centralblatt für innere Med. 189(5). — Die nor-

malen Schwankungen des Fibringehaltes sind nach den

f> Versuchen des Verf. 's schon ziemlieh beträchtliche, sie

bewegen sich zwischen 30.8 mg und 45 mg N auf

100 ecm Plasma, im Mittel 39 mg N. Unter krank-

haften Verhältnissen lassen sich '2 Typen aufstellen:

Der erste mit annähernd normalen St ickstoffwerthen

Typhus abdom., Malaria. Sepsis ohne lOCftle Kiterherde,

Urämie), der zweite mit wesentlich erhöhten (Pneumo-

nie, Rheum. art., Erysipel, Scarlatiua. Peritonitis). Be-

merkenswerth ist, dass für Pneumonie und Rheumat

art. schon die älteren Humoralpatbologen (Andral'i

das Bestehen einer fibrinösen Krase behauptet hatte

und sie als Phlegmasieen den Pyrexiccn, bei denen t,

im Gegensatz zu ersteren nicht zur Bildung einer

Crusta phlogistica kommt, gegenüberstellten. So fand

Verf. bei Pneumonien Wertbc von 80—140 mg Fibrin-

stickstoff, im Mittel J 05,9 mg; bei GelenkrheumatiMnjs

zwischen 68,4 und 152.3 mg N. — Verf. weist not,

darauf hin, dass in allen mit vermehrter Fibrinbilduc):

einhergebenden Krankheiten zugleich (euir.mil

Leukocytose besteht, dass er keine Hyperfibrinose obn?

gleichzeitige Hyperleukocytose nachweisen konnte.

In einem zweiten Kapitel bespricht Verf. die Ent-

stchungsbedingungen der Crusta phlogistica. Zu-

nächst die Bedeutung der Gerinnungszeit für die Bil-

dung derselben; das Blut an entzündlichen Krankheiten

Leidender gerinnt langsamer als normales, zugleich aber

senken sich in ihm die Blutzellen schneller als im nor-

malen Blute. Letzteres könnte auf Acnderungetyles spr

Gewichts der Blutkörperchen oder des Blutwassers oder

event. beider beruhen. Verf. hat experimentell diese .M c

lichkeiten geprüft. Die Dichte der Blutzellen berechnete

er indirect durch Bestimmung der Dichte des Gcsamnt-

blutes, des Serums und der Mengenverhältnisse v i

Blutflüssigkeit uud ze II igen Elementen. Er fand tu

10 Versuchen, dass raschere Sedimeutirung der Körper

chen nicht auf höherem speeifischen Gewichte beruht.'.

Auch bei verschiedenen Thierblutarten fand sieb

schnellere Senkung (besonders beim Pferdeblut) nick:

durch grössere Dichte der Körperchen bedingt -

Weiter untersuchte Verf. die Viscosität, die Zähigkr/

des Blutwassers, wobei er sich eines von Ostwald an-

gegebenen Apparates bediente, mittelst dessen man durch

die Ausströmungsgeschwindigkeit aus einer Papilläre

die Zähigkeit einer Flüssigkeit misst. Auch diese IV

tersuchunßen geben keinen Anhalt für die Erklärurs

der verschieden schnellen Senkung der Blutzellen in

verschiedenen Blutarten. — Verf. ist der Meinung, da»

der Gehalt an Fibringencratoren wesentlich sei für

rasche Sedimentirung und Bildung der Crusta phlogistia.

Kossler (57a) geht davon aus. dass nur eine ge-

trennte quantitative Untersuchung des Plasmas und

der körperlichen Elemente uns einen exaeten Einblick

in die Zusammensetzung des Blutes und etwaige patho-

logische Abweichungen gewähren kann. Das ist mit

besonderen Schwierigkeiten verknüpft und auf verschie-

dene Weise versucht worden. Verf. giebt einen Ueber

blick der nicht wenigen dafür vorgeschlagenen Vitgi.

um dann genauer die M. und L. B leibt reu'schc Me-

thode zu besprechen, deren er sich bedient hat. vobei

er die physikalisch-chemischen Grundlagen des Ver-

fahrens eingehend auseinandersetzt. — Er verfuhr N,

dass er die quantitative Zusammensetzung des Gesamtnt-

blutes und des Plasmas bestimmte, nach B leibtreu

das Blutkörperchenvolum feststellte und aus den H

gewonnenen Daten die Zusammensetzung der körper-

lichen Elemente berechnete. — Zur Untersuchung ge-

langte der Wassergehalt und der Gehalt an N-haltigw

Substanzen, bezw. au Hämoglobin. Es wurde stets 0>
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tibrinirtes Aderlasshlut verwendet, wobei zur Zeit dir

Blutentnahme möglichst gleichmässige äussere Bedin-

dungen eingehalten wurden. An dem Blute wurde dauu

die Gefrierpuuktserniedrigung festgestellt, um die os-

motische Spannung zu linden und die Blutverdünnung

(wie es für die Bleib treu 'sehe Methode nothwendig

ist) mit wirklich isotonischer Kochsalzlösung feststellen

zu können.

Zunächst untersuchte Verf. 7 gesunde Individuen

zur Feststellung der Grenzwerthe, zwischen denen sieh

die Zusammensetzung des normalen Blutes bewegt. Die

Resultate entsprechen, was Zahl der Blutzellcu und

Trockeurückstand des Gcsamtntblutcs betrifft, den be-

kannten Wcrthen. Das Blutkörperchenvolum lag zwi-

schen 38,5 und 47,0 pCt. des Gesammtblutcs, im Mittel

war es 43.3 pCt. Auffallend ist, dass die Zahlen der

Körperchen in viel weiteren Grenzen schwankten, als

das berechnete Körperchenvolum, so dass man aus

ersteren keinen sicheren Schluss auf letzteres ziehen

kann. Dagegen besteht ein viel engerer Connei zwischen

Körperchenvolum und Hämoglobingehalt — Weiter er-

gab sich, dass bei Gesunden 100 g feuchte Blutzellen

enthalten: 35,1 g feste Stoffe mit 5,74 g N und 23,8g

Hämoglobin; 100 g trockene Blutzcllen: 16,2 g N und

84,0 g HB. Der Gehalt an festen Stoffen war zwischen

den einzelnen Individuen nur wenig schwankend, zwischen

männlichen und weiblichen kein Unterschied. — Be-

merkenswerth ist, dass v. Jaksch und ßiernncki mit

der Ontrifugirmethode fast dieselben Werthe erhielten.

Sodann kamen 4 Fälle von Chlorose zur Unter-

suchung. Das Blutkörperchenvolum war mitunter nor-

mal, meist vermindert bis auf 20,5 pCt Auch hier ist

eine Incongruenz zwischen Körperchenvolum und Zahl

deutlich. In den Blutkörperchen betrug die Trocken-

substanz im Mittel 30,2 pCt., d. h. gegen die Norm

weniger 13,9 pCt.; der X-Gehalt 4.S pCt.. d. h. ver-

mindert um 16,8 pCt., Hämoglohingehalt 25,1, d. h.

vermindert um 15,7 pCt. Das bedeutet also, dass die

Blutzellcu bei Chlorose wasserreicher sind: Hydro-

c y t h ä m i e. Der Hämoglobingehalt der trockenen Blut-

zellcn kann normal sein. — Der Wassergehalt des

Serums ist unabhängig von dem der Blutzellen, er kann

normal seio, wo letzterer verringert ist. — Anders ver-

hält es sich bei secundären Anämien (3 Fälle). Hier

ist der Wassergehalt der Blutkörperchen der Norm

nahe, dagegen besteht Armuth an Hämoglobin. Bei

Morb. Brightii (4 Fälle) fand sich echte Hydrämie: das

Serum war wässeriger, der Wassergehalt der Blutzcllen

wenig oder nicht geändert

Erwähnenswcrth ist schliesslich noch, dass die os-

motische Spannung des Blutserums bei Gesunden und

Kranken identisch war. Seine Gefrierpunktserniedrigung

lag zwischen —0,54 und 0,58, entsprechend einer 0,fW

bis 0,95 proc. im Mittel einer 0,92 proc. XaCILösung.

Engel hatte früher (Arch. f. Hygiene. Bd. XX)

empfohlen, die Eiweisskörper des Blutserum* durch

Dialyse und fracturirte Fällung mit Alcohol zu trennen,

nachdem durch Ammonsulf.it eine Trennung des Scrum-

albumins von den Globulinen vorgenommen worden. —
Die vorliegenden Versuche (58) zeigten nun. dn»s man

auf diese Weise im Blutserum zu drei EiweisskÖrpern

kommt, von denen einer Albumin ist, zwei (beide im

Ammonsulfatniederschlage enthalten) als Globuline an-

zusehen sind.

F. suchte zugleich festzustellen, ob in mit Bactcricn

inficirtem Serum Verschiebungen der einzelnen Eiweiss-

mengen zu einander vor sich gehen. Es fand sich, dass,

wo es gelang, die Fäulniss auszuschliessen, der Gehalt

an Globulin sich auf Kosten des Albumins vermehrte

Trat Fäulniss ein, so verminderte sich (bei Abnahme

der Gesammteiweissmenge) besonders die durch Dialyse

abgeschiedene Eiweissart. — Endlich untersuchte K.

die Eiweisskörper im Serum, das auf 55" erhitzt, also

seiner bactericideu Eigenschaften beraubt war. Es fand

sich auch dabei eine nicht unerhebliche Aenderung in

der Quantität der einzelnen Eiweissarten : die Menge

der ersten Fraction der Alcoholfällung nahm zu auf

Kosten der zweiten. Verf. hält es für möglich, dass

mit dieser Aenderung des Eiwcissgehaltes die Vermin-

derung der bactericiden Eigenschaften zusammenhänge.

Nach der Methode von Ncncki und Zaleski hat

Winterberg (59) zunächst den Ammoniakgehalt des

Blutes an 12 gesunden Menschen bestimmt. Er faud

ihn im Mittel zu 0,96 mg NHj in 100 cem Blut. Die

Schwankungen nach oben und unten waren nur ganz

geringe in Analogie zu der Constanz z. B. des Zuckers

und der Salze des Blutes. Schwankungen des Blut-

ammoniaks in grösserer Breite fanden sich im Fieber.

Der Mittelwerth lag um 2 mg über dem Durchschuitt

bei Gesunden, er setzte sich aber aus Wcrthen zusammen,

die zum Theil normal waren, zum Theil weit über, zum

Theil weit unter der Norm lagen. Ein typisches Ver-

halten im Fieber ist demnach nicht, zu eonstatiren. —
Normal war der Ammoniakgehalt bei chronischen Leber-

erkrankungen (hypertrophischer und atrophischer Cir-

rhose). bei catarrhalischern Icterus und bei acuter gel-

ber Leberatrophie, trotz de- in letzterem Falle bereits

bestehenden tiefen Comas. Dagegen wurde die Blut-

ammoniakmenge auf 5 mg gestiegen gefunden bei einem

Hunde, dem operativ die Leber aus dem Kreislauf aus-

geschaltet war. — Wichtig erscheint die Ammoniak-

bestimmung bei urämischen Zuständen, zumal im Hin-

blick auf die zur Erklärung des urämischen Symptomen-

complexes aufgestellten Theorien. Verf. fand nur eine

massige Erhöhung: 1 mal auf 2 mg, 1 mal auf 1,4 mg;

bei einem Hunde mit doppelseitiger Nierenexstirpation

einen normalen Werth. Die Frerichs'sehe Hypothese,

nach der die Urämie auf einer Ueberladung des Blutes

mit kohlensaurem Amnion beruhe, erscheint danach

nicht haltbar.

Wie Henriques (60) ausführt, wird bisher bei

der Bestimmung des Zuckers im Blut das leicht Zucker

abspaltende .lecorin, welches Drechsel in der Leber

entdeckt, Baldi dann auch im Blut aufgefunden

hat, von den Autoren überhaupt nicht berücksichtigt.

Verf. hat nun ein Verfahren ausgearbeitet, bei welchem

einerseits der präformirte Zucker bestimmt wird, anderer«

-eits der aus dem .lecorin durch Erhitzen mit Schwefel-

säure abspaltbare „Jecorin-Zucker". Das Verfahren be-

steht im Wesentlichen darin, dass das Blut mit Aleohol
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absolut us gefällt wird, welcher sowohl den Zucker als

das Jecorin aufnimmt, der Alcoholauszug verdunstet

und der Rückstand mit Aether behandelt, in den nun

das Jecorin übergeht, während der Traubenzucker in

der wässerigen Lösung bleibt. Der Acthcrauszug wird

verdunstet und das zurückbleibende Jecorin durch Di-

geriren mit 2'/2 proc. Schwefelsäure gespalten. Bei

Hunden fand sich nun stets weit mehr Jecorin-Zucker,

als präformirter Zucker, etwa in dem Verhältniss von

5 : 1. Die Quantität des präformirten Zuckers war über-

haupt stets sehr gering: zwischen 0,010—0,045 pCt.,

ja mitunter, nach starken Blutentziehungen, war gar

kein präfonnirtcr Zucker nachweisbar. Üic von ver-

schiedenen Seiten atigegebene Steigerung des Zucker-

gehaltes des Blutes nach starken Aderlässen betrifft

nach \ rrf. nur den .Iccorin-Zucker, nicht den präfor-

mirten. Das letztere gilt jedoch nach zwei Versuchen

nicht für Kaninchen: hier fand sich der präfurrairte

Zucker gesteigert.

Kausch's (61) Versuche sind die Fortsetzung

der früher von ihm über den l'ancrcasdiabetcs bei

Vögeln mitgcthciltcn und sollen über die Wirkung

gleichzeitiger Leberexstirpation Aufschluss geben. Die

totale Leberexstirpation ist in Folge der Verbindung

der Vena portae mit den Nierenvenen durch die sog.

Jacobson'schc Vene bei Vögeln weit weniger eingreifend,

als bei Säugcthicren. — In Vorversuchen wurde zu-

nächst der liehalt des Blutes an Zucker nach alleiniger

Leberexstirpation untersucht. Die Leberexstirpation ge-

schah nach der von Minkowski angegebenen Methode,

die Blutenteiwcissung nach Abel es, die Zuekcrbcstim-

mung durch Titrirung nach Fehling-

Ks ergab sich, dass die Folgen bei Enten und

Gänsen gleiche waren, dass auch die l'nterbindung der

zur Leber führenden Gefässc dieselben Resultat«, wie

dio Exstirpation ergab. Der Blutzucker war 5 Stun-

den nach der Operation — die Thicre überlebten die-

selbe bis zu 15 Stunden — auf etwa die Hälfte ge-

sunken, nach weiteren 3—4 Stunden verschwunden.

Gleichgültig war, ob die Thicre zuvor gehungert oder

gemischte Nahrung erhalten hatten. Somit verschwin-

det der Blutzucker bei den Vögeln weit langsamer, als

bei den Säugcthiercn, deren Leber aus dem Kreislauf

ausgeschaltet ist. Nach Abwägung der verschiedenen

Krkliiningsmöglichkeiten machte Verf. die>e Differenz

auf die verschieden schwere Störung beziehen, welche

die Zuckerbildung aus Eiweiss bei beiden Thiergattungen

erleidet. — In weiteren Versuchen wurde nun zunächst

das l'ancreas, nach 24 Stunden dann die Leber exstir-

pirt. Sofort sank danach der durch die Fortnahmc des

Pancreas erhöhte Zuckergehalt rapide ab, um auch hier

ea. 8 Stunden nach der Entleberung fast gauz oder

ganz verschwunden zu sein. — Verf. erörtert nun, auf

welche Weise das Blut der entleberten Thicre seinen

Zucker verlieren könne; er denkt dabei an die Muskeln,

die ihn direct verbrauchen ; eine Aufstapelung als Gly-

cogen findet in ihnen jedenfalls nicht statt, da sie viel-

mehr auffallend schnell glycogenfrei werden. — Verf.

schliesst aus seinen Befunden, dass der diabetische

Vogel seinen natürlichen Kohlchydratvorrath in der-

selben Zeit zu verbrauchen im Stande ist, wie der gt
-

sunde. Besondere Versuche zeigten, dass auch bei

einer Erhöhung des Kohlehydratbestandes durch Einfuhr

von Zucker diabetische Thiere nur wenig langsamer ah

normale ihren Zuckervorrath verbrauchen.

Henriqucs hatte gezeigt, dass das von Drechsd

entdeckte Jecorin, dass dadurch ausgezeichnet ist, da>*

es sehr leicht ein Zuckcrmolekül abspaltet, im Blut«

halten ist, u. zw. in einer Menge, die die des präfor-

rairten Zuckers weit übertrifft. Kolisch und v. Stejs-

kal (G2) untersuchten nun Diabetikerblut und fandet

dass präformirter Zucker in sehr geringer Menge, da-

gegen das Jecorin absolut und relativ sehr reieblirt

vorhanden war. So z. B. Jecorin 0,18 pCt., Zucker

0,07 pCt; Jecorin in einem anderen Falle 0,06 pCY.

Zucker 0,35 pCt; Jecorin 0,13 pCt., Zucker 0,017 pCi

Sie folgern daraus, dass die gangbare Anschauung Ivitn

Diabetiker, die Glycosurie folge einer Hyperglykämie, un-

richtig sei. Auch im normalen Blut ist, wenn nun

Jecorin und präformirten Zucker getrennt bestimmt,

letzterer nur in sehr geringer Menge vorhanden. So:

Jecorin 0,04 pl't., Zucker 0,02 pCt. — oder erstem

0,04 pCt., letzterer quantitativ nicht bestimmbar. Sit

sind der Anschauung, dass der minimale Zuckergehalt

dem des normalen Harns entspricht, so dass man nicht

die Annahme einer Zuckcrretcntion durch die Niere w
machen braucht. Anders ist das Ergebnis« beim Zu-

standekommen alimentärer Glycosurie. Dabei is:

auch der Gehalt des Blutes an präformirtem Zuck*:

hoch und höher als an Jecorin. So in einem Ratte

0,055 pCt. Zucker, 0,066 p('t. Jecorin; in einem zvntr;

Falle: Zucker 0,16 pCt., Jecorin 0,04 pCt. - Beim

l'hloridzindiabctes ist, wie im normalen Blut, Jecorin

mehr als Zucker enthalten. So: Jecorin 0.09 pi

Zucker 0,01 pCt. —
- Anhangsweise berichten die Verf.

über eine Beobachtung, aus der sie schliessen, dass da«

Jecorin im Blute nicht frei enthalten ist, sondern .vi

Eiweiss gebunden. Während es nämlich in Aether scn*t

gut löslich ist, lässt es sich aus dem Blute (auch für

zum Blut hinzugefügtes Jecorin gilt dies) nicht roll-

kommen durch Aether extrahiren, sondern erst, nach

dem das Blut mit Alcohol versetzt ist, und die EiwcU--

körper dadurch niedergeschlagen sind.

Eichner und Völkel (63) haben die Angab«

Bremer's nachgeprüft, dassDiabetikcrblutsichtinctoneli

anders verhalte als normales. Sic färbton auf Objed-

trägem gleiehmässig verthciltcs Blut mit Vs— 1 pr-o.

wässerigen Lösungen von Methylenblau, Bibrich-N-har-

lach, Congoroth 1— 2 Min., benutzten als Gegenfarl*

1 proc. Methhylgrünlösung (3 Min.), '/»Proc - Eosin durch

V«

—

1
2 Minutv. Die Lösungen müssen ganz frisch sein.

Sie fanden, wie Bremer, dass Blut von Diabetikern

refraetär war gegen Congoroth und Methylenblau, wäh-

rend es sich im Gegensatz zum normalen mit Bibrich-

Scharlach intensiv färbte. Bei Gegenfärbung nahm es

entgegen dem normalen, kein Eosin auf. Die Diffe-

renzen sind schon maeroscopisch erkennbar. Mit di-m

Zucker im Barn verschwand in einem Falle die Di*

betesreaetion im Blute; dagegen fand sie sich in einen

Falle von Marasmus ohne Diabetes, bei dem jedoch
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leicht starke alimentäre Glycosurie hervorzurufen war.

Auch fand sie sich in einem Kalle von Pseudo-Lcukämie,

Morb. Basedowii, ohne dass hier alimentäre Glycosurie

hervorzurufen war. Kndlich auch bei Leukämie. —
Characteristisch für Diabetes wäre danach die Reaetion

nicht, vielleicht aber, wie Verff. meinen, für alle Fälle

herabgesetzter Alealesccnz des Blutes.

Wie Camus (G4) betont ändert Serum von (l'ferde )

Blut, aseptisch gewonnen und im Dunkeln gehalten,

seine Farbe nicht, im Lichte gelassen entfärbt es sich

schnell. Dazu ist aber die Gegenwart von Sauerstoff

iH-tthwendig; in einem luftleer gemachten (Jefäss äudert

auch bei Belichtung das .Serum seine Farbe nicht.

Camus suchte nun festzustellen, ob etwa noch ein

riydirendes Ferment an der Oxydation des Serumfarb-

stoffes mitwirke. Kr suchte durch Erhitzung des Serums

die Frage zu entscheiden, erhielt jedoch keine eindeu-

tigen Resultaten.

Hanriot (65) weist zunächst daraufhin, dass das

fi-ttspaltende Ferment des Blutserums nicht mit «lern

des Fancrcas identisch ist. Krsteres verliert in saurer

Lösung viel weniger von seiner Wirksamkeit, als

letzteres. Auch wächst die W irksamkeit des ersteren

innerhalb gewisser Grenzen mit steigender Temperatur,

die des letzteren bleibt cunstant. Das fettspaltcndc

Ferment des Paucrcas verliert nach wenigen Tagen

seine Kraft, das des Serums hält sich Monate lang. —
Bemerkenswerth ist weiter, dass die Scrolipase an Wirk-

•.amkeit gewinnt mit zunehmender Alkalesccnz ihrer

Lösung. — Verf. erwähnt endlich, dass eV auch ein

> iweisslösendes Ferment im Blute gefunden habe, dem

er Bedeutung für die Eiweis-szersetzungsprocesse im

Körper zuspricht.

Cohnstein und Michaelis (66) fanden die An-

fc'iben Köbrig's, dass trotz Anwesenheit reichlicher

Fettmengen im Blute, wie solche nach fettreicher Mahl-

zeit auftreten, die Lymphe nicht fettreicher als normal

gefunden wird, bestätigt, und untersuchten nun, was

aus ins Gefässsystem gespritzten Chylusfetten wird.

Diese verschwinden, ohne dass sie in Lymphe oder

Harn übertreten. Da eine Veränderung derselben im

Blute selbst eine naheliegende Annahme ist, mengten

sie Blut mit Chylus, bestimmten den Fettgehalt des

• »emeuges, leiteten für DJ—24 Stunden Luft hindurch

und bestimmten den Fettgehalt aufs Neue. Stets war

eine mehr oder weniger erhebliche Menge Fett (bis

über 50 pCt.) verschwunden. Wurde keine Luft durch

das Gemenge geleitet, so trat auch keine Veränderung

••in; ebenso fehlte diese in Versuchen mit Blutserum,

war dagegen in durch Wasserzusatz lack färben ge-

machtem Blute vorhanden.

Diese „Lipolyse'' konnte bisher nur an Chylusfetten

eonstatirt werden, nicht z. B. bei Milch oder Leber-

tbran. — Der verschwundene Fettatithcil wurde nicht

zu einem gasförmigen Producte (etwa Kohlensäure) ver-

brannt, sondern in ein festes Froduct verwandelt, denn

eine Bestimmung der aus dem Blut-Chylusgemisch ab-

gesaugten Luft zeigte viel weniger Cü„ als der ver-

schwundenen Fettmenge entsprach: ferner war der

Trockengehalt vor und nach der Luftdurchleitung fast

constant geblieben. — Es konnte sich um eine ein-

getretene Verseifung handeln, aber selbst leicht ver-

seifbare Ester, wie Phenolsalicylsäure- und Phenol-

benzoösäure-Ester wurden nicht verseift. — Die Verff.

haben die Fettbestimmung so ausgeführt, dass sie die

bis zur Gcwichtsconstanz getrocknete und gepulverte

Substanz mit Aether direet extrahirten. Sie weisen

darauf hin, dass man ganz andere, und zwar erheblich

höhere Wierthe für den Fettgehalt erhält, wenn man
zuvor mit Alcohol behandelt.

In Fortsetzung ihrer früheren Untersuchungen, be-

treffend das Verschwinden des Chylusfettes aus dem
Blute, studirten Cohnstein und Michaelis (C7) den

Einfluss der Temperatur auf diesen Vorgang, bei 40°

zeigte sich die Lipolyse erheblicher als bei Zimmer-

temperatur, im Durchschnitt einer Reihe von Versuchen

verhielt sich die F'ettzcrstörung bei 40° zu der bei ge-

wöhnlicher Temperatur wie 62,:l : 86,2 pCt — Zur Fett*

Zerstörung ist die Gegenwart von Sauerstoff nothwendig

(Luftdurchleitung): Wasserstoff macht keine Lipolyse.

— Schon während des Trocknens eines Blut-Chylusge-

misches zum Zwecke der Fettbestimmung tritt eine

Fcttzehrung ein, so dass der Fettgehalt stets erheblich

niedriger gefunden wird, als er sich aus dem für Blut

und Chylus gesondert bestimmten Fettgehalt berechnet.

Aus dieser Thatsachc erklären die Verff. das Factum,

dass man im Blute reichlich mit Fett gefütterter Hunde

keinen wesentlich höheren Fettgehalt findet, als in dem

hungernder. In einem Serum-Chylusgemisch ist die

Fettzehrung nicht zu beobachten. Demgemäss ist auch

das Serum eines hungernden Thieres weit ärmer an

Fett als das eines gut gefütterten, wie Verff. in zwei

Versuchen feststellen konnten. — Weiterhin stellten

sie aus bei 40° und bei 10U" getrocknetem Blute

mittelst 0,0 proc. Kochsalzlösung Eitracte her, zu denen

sie dann Chylus hinzufügten. Die ersteren zeigten noch

lipolytische Function, die letztere nicht. — Um endlieh

das Endproduct der Lipolyse genauer kennen zu lernen,

dialysirten C. und M. Proben des Blut-Chylusgcmisches

vor und nach der Luftdurchleitung. Sie fanden, dass

im Zusammenhang mit dem Verschwinden des Fettes

eine wasserlösliche und diffundirende Substanz auftrat.

Bei Scrum-Chylusgemischeu trat diese Substanz nicht

auf. — Um zu zeigen, dass nicht nur in vitro, sondern

auch im Thierkörper selbst diese wasserlösliche Sub-

stanz entsteht, entnahmen sie einem Hunde Lymphe
aus einer Fistel des Ductus thoracicus, infundirten in-

travenös fettreichen Chylus und sammelten von Neuem
die aus der Fistel fliessende Lymphe. Die beiden

Lymphproben wurden der Dialyse unterworfen und man
konnte feststellen, dass das Dialysat derjenigen, die

nach der Chyluseinspritzung gewonnen war, erheblieh

reicher an festen Stoffen war.

Watjoff (68) hat an 30 Kranken die Angabe

nachgeprüft, dass das Blut Nierenkranker fettreicher

sei als das Gesunder. Er schätzte die Fettinenge so,

dass er ein frisches oder getrocknetes Dcckglaspräparal

des Blutes mit 5 proc. Osmiumsäure färbte und die

in 1."» Gesichtsfeldern sieh tiudendcu geschwärzten

Tr^pf.n zählte. Bei G Gesunden fanden sich pro Ge-
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sichtsfeld 1,2—2,2, im Mittel 1,6 Tropfen. Bei den

30 Kranken betrug der Durchschnitt 3,4 Tropfen und

zwar hatten 3 Kranke 0,7 Tropfen, drei 1,5 Tropfen,

die übrigen 24 mehr Tropfen als die Gesunden im Ge-

sichtsfelde. Die höchste bei einer Nephritis interstitialis

gefundene Zahl war 7 Tropfen, nur ein Fall von Dia-

betes ergab eine höhere, nämlich 12 Tropfen. — Da
trotz der gefundenen Erhöhung des Fettgehaltes auch

bei Gesunden das Zwei- bis Dreifache des normalen

Mittels beobachtet werden kann, so scbliesst Verf., dass

es sich nur um eine Steigerung innerhalb physiologischer

Grauet) bandle.

Pickardt (69) bestätigt zunächst, dass eine Be-

rechnung der Eiweissmcngc in Trans- oder Exsudaten

auf Grund der Keuss'schen oder Runeberg'sehen Formel

nicht zu sicheren Resultaten führt. Die Eiweisswerthe

in Trans- und Exsudaten schwankten in erheblichen

Grenzen. — Untersucht wurde weiter auf die Anwesenheit

von Harnsäure. Dazu wurde zunächst mittelst Aufkochen

und Essigsäurezusatz enteiweisst, dann nach Sal-

kowski bestimmt. Mit einer Ausnahme war stets

Harnsäure zu finden. Im Mittel betrug ihre Menge in

Ascitesflüssigkeit 0,003G pC't- , in Ocdemflüssigkeit

0,0075 pCt., im pleuritischen Exsudat 0,0015 pCt. —
Endlich wurde auch die Menge der reducirenden Sub-

stanzen festgestellt und speciell auf die Anwesenheit

von Zucker geachtet, der durch Polarisation, Gährung

und Darstellung von Osazonen identificirt wurde. Es

fand sich stets Zucker und zwar meist Dextrose. Pen-

tosen konnten nicht sicher nachgewiesen werden, da-

gegen in einer Reihe von Fällen Lävulose durch Links-

drehung und die SeliwanofTschc Reaction. — In einem

Falle, in dem zwei Tage vor der Function eines As-

cites 100 g Lävulose gegeben wurde, war die Lävulose-

reaction in der Ascitesflüssigkeit besonders stark.

Hamburger (70) hatte sich als Anhänger der

Heideuhahfsehen Secretionsbypothese bekannt, aufGrund

dessen, dass die aus einer Halsfistel gewonnene Lymph-

menge zunimmt, wenn man ein Pferd mit ruhendem

Kopfe sich bewegen lässt, trotzdem der Blutdruck in

der Carotis dabei sinkt. Den Einwand, dass das gehende

Pferd den Kopf nicht ruhig hält, widerlegt H. durch

Versuche, in denen er zeigt, dass Bewegungen des

Kopfes beim ruhig stehenden Pferde den Lympbstrom

nicht zu beschleunigen vermögen; die Zunahme der

Lymphmenge im ersteren Falle kann also nicht in den Kopf-

bewegungen beruhen. — Auch lassen die anatomischen

Verhältnisse des Lymphbahnverlaufes eine solche Be-

schleunigung nicht erwarten, wie des längeren ausge-

führt wird. Endlich zeigt IL, dass der Alkaligehalt

der Hals-Lymphe sich nicht ändert, wenn mau den

Kopf des ruhig stehenden Pferdes auf- und niederbe-

wegen lässt. Dagegen ändert er sich am marschirenden

Pferde; auch diese Thatsaehe spricht nach IL gegen

eine physikalische Erklärung der Lymphbildung; er

nimmt vielmehr an, dass bei der Arbeit von Rumpf
und Extremitäten Stoffe producirt werden, die in das

Capillargehiet der Carotis gelangt, das Capillareudolhel

zu erhöhter Lympbproduetion anregen. —
Im Allgemeinen nimmt man au, dass der nach Pblo-

ridzinaufnahme entstehende Diabetes ein sog. malet

sei d. h. durch Beeinflussung des Nicrcufilters zustande

komme. Leven c's (71) Versuche sollen beweisen,

dass auch andere Organe durch das Phloridzin afficirl

werden. Er spritzte Hunden mit Gallcnblasentisteln

Phloridzüilösungen in die Vena portae und fand, da»

danach die abfliessendc Galle reducirende Eigenschaft

erhielt, wenn diese zuvor fehlten, oder dass vorhanden

gewesene reducirende Fähigkeit durch Phloridzin ge-

steigert wurde. Untersucht wurden fünf Hunde, bei

zweien von ihnen wurden die Nierengefasse vor der PbV

ridzineinspritzung unterbunden. — Weitere Versuciie

betreffen die Aenderungen des Zuckergehalts der

Lymphe nach Phloridzineinspritzung. Abgesehen \ j

einem Versuche faud sich stets die Zuckerme^-

herabgesetzt, auch in den Versuchen, in denen zugleich

die Nierengefassc unterbunden, al»o ein eventueller f. :,

fluss der Niere ausgeschaltet war. Verf. schliesst, dis«

durch das Phloridzin dem Blut durch irgend ein Orga:

mehr Zucker als normal entzogeu werde, dass aber die

Nieren uicht der einzige Angriffspunkt des Phloridiius

seien.

[Zalcwski, «L, Ueber die Abwesenheit des Arg l

In Blutfarbstoffe. Gazeta lekarska. No. 32.

Z. zieht aus seinen zahlreichen Experimenten den

Schluss, dass der Stickstoff des Uämins kein solche-

Quantum von Argon enthält, welches so leicht wie beio

atmosphärischen Stickstoff nachweisbar wäre.

Piotrowski (Krakau'
]

IV. Milch.

1) Bardach, B., Ueber die Gerinnungsursacbe er

hitzter Milch. Sitzungsber. d. Wien. Akad. d. W
Bd. IOC. IIb. — 2) Sommer, Leou, Beiträge zu;

Keuntuiss des Labfermentes und seiner Wirkung. Atta
f. Hyg. Bd. 31. S. 319. — 2a) Jager. J. de, Ove rdc wer

king van Lebferment. Weekblad van het Nederl. Tijdscbr

for geneesk. No. 7. (Untersuchungen über die Wirkung
des Labferments unter verschiedenen Bedingung« ri

Verf. kommt zu folgenden Resultaten: 1. Casein ver-

bindet sich mit Alkalien und den Metallen der atkl

lischen Erden zu neutralen und sehr wahrscheinlich

sauren Salzen. 2. Calciumcascinverbindungcn geben bei

Anwesenheit von Natriumphosphaten über in Natrium

casein oder Caseindoppelverbindungen mit Ca und Si

3. Zur Entstehung eines Gerinnsels ist die Anwesenheit

von Säuren nöthig, worin die Paracaseinverbindung HO-

löslich ist.) — 3) Schlossmann, A., Ueber Esel*

milch. Zeitschr. f. physiol. Chemie. XXIII. S. 2V\
— 4) Berggrün, E. und F. Winkler, Ueber eine

massaualytischc Bestimmungsmethode der Eiweisskörp'-r

der Frauenmilch. Vorläufige Mittheilung. Wien, khn

Wochenschr. No. 2. — 5) Dieselben, Dasselbe.

Zweite Mittheilung. Ebcndas. No. 10. — 6) Witt
maack, K., l'eber den Nucleongehalt der Kuh-, Frauci.-

und Ziegenmilch. Zeitschr. f. phvsiol. Chemie. XXII
S. 567. — 7) Siegfried, M.,* Zur Kenntniss da
Phosphors in der Frauen- und Kuhmilch. Ebenda*
S. 576. — 8) Stocklasa, J., Zur Kenntnis* de>

Phosphors in der Frauen- und Kuhmilch. Ebcndas.

XXIII. S. 343. — 9) Storch, Carl, Beiträge xur

Kenntniss der Eiweisskörper der Kuhmilch. Wiener

akadem. Ber. Mathcm.-uaturw. Gasse. 106. iL 5.

— 10) Derselbe, Die Spaltung des Caseinogens der

Kuhmilch durch Aussalzung. Centralbl. f. Physiol. 7.

S. 221. (Auszugsweise Wiedergabe des Vorigen.) —
II) Wood ward, George. Chemistry of Colostrum milk:
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i report of six cases. Journ. of cxperimeut. med.

Vol. IL — 12) Winternitz, H., Findet ein unmittel-

barer Uebergang von Nahruugsfctteu in die Milch .statt?

Prutscbe med. Wochenschr. 30.

Erhitzt man Milch längere Zeit hindurch, so ge-

rii>ot sie. und zwar um so schneller, je höher die an-

redete Temperatur ist: während bei 100° 12 stündiges

Krhttzen erforderlich ist, gerinnt sie bei 130° in einer

Monde, bei 140° iu 20 Minuten, bei 150° in 3 Minuten.

.VU Ursache der Gerinnung haben Cazeneuvc und

H»idou die Bildung von Ameisensäure und Milch-

te angenommen, welche Casein zur Ausfüllung

bringen. Demgegenüber stellte Bardach (1) zunächst

(••st, da.« sich bei einstündigem Erhitzen bei 130° zwar

richtige Säuren bilden, die Menge derselben jedoch so

teriog ist, dass sie nicht im Stande sind, Milch zur

•ifrinnuug zu bringen. Ebenso tritt eiue Gerinnung

- -ht ein, wenn man Lösungen von Milchzucker mit

fiinitriumphosphat versetzt, eine Stunde auf 130° er-

feitit und die nunmehr sauer gewordene Flüssigkeit mit

M Ith mischt. Daraus geht mit grosser Wahrschein-

l'chkeit hern-r, dass auch die bei der Erhitzung der

Milch entstehenden nicht flüchtigen Säuren nicht im

Sünde sind, die Gerinnung der Milch durch Erhitzen

Sri 130" zu erklären. Weiterhin wendete sich Verf.

iL der Frage nach dem Verhalten von Caseinlösungen

Irtm Erhitzen auf 130° zu. Aus Lösungen von 4 g

•"»ein, 0,4 Dinatriumphosphat in 40 cem Wasser schied

> L t«i einstündigem Erhitzen auf 130° eine zusammen-

hangende dichte Masse neben einer nur sehr wenig gc-

ürbttn Flüssigkeit aus, entsprechend einer älteren,

ruber allgemein übersehenen Augabc vonHammarstcn.
Vhiilirh verhalten sich Lösungen von Cascin in sehr

• ydüiiDter Xatroulauge, jedoch verhindern schon sehr

itrtDge Mengen eines Ucberschusses von Natronlauge

di< Bildung der Gerinnung. Noch vollständiger wurde

die Gerinnung der Caseinlösung, wenn sie mit dem

gtarhen Volum einer lOproc. Milchzuckerlösung ver-

küX und dann auf 180° erhitzt wurde.

Nach diesen Versuchen und einigen weiteren, be-

r
ifs deren auf das Original verwiesen werden muss,

H»Dgte Verf. zn dem Resultat, dass die Gerinnung

i<-t Milch bei 130° durch die Wirkung von aus dem

Milchzucker gebildeten Säuren auf das bei dieser Tem-

;-ritiir wesentlich gerinnbarer gewordene Casein zu er-

Hir»D ist, somit eine combinirte Wirkung auf den Milch-

w.itt und das Casein vorliegt. Der Beginn dieses

1 .ganges findet sich schon in der präservirten Milch.

Sommer (2) hat, ausgehend ven der verschiedenen

B-k'rnmliehkeit und verschieden guten Ausnutzung der

Ja ilileb bei Kindern und Erwachsenen Untersuchungen

ibtrden Einfluss des Alters auf die Labbildung in der Ma-

- ^-hleimhaut angestellt Vorversuche galten der Frage,

b alle Stellen der Magenwand gleichviel Lab produ-

rötn, ob es also gleichgiltig sei, welche Stelle man zum
Vmucbe benutze. Es ergab sich, dass die Pylorus-

k-V't.d am meisten Lab producirte. Als Merkmal hierfür

ßmte die Zeit bis zum Eintritt der Milchgerinnung. —
In? Hauptfrage betreffend, fand Verf., dass das Alter
> Thierc von wesentlichem Einflüsse auf die Milch-

gerinnung ist. Das wurde bewiesen durch Versuche in

vitro und durch solche an lebenden Thieren (Kalb,

Hammel), denen Milch in den Magen gebracht und die

nach kürzerer oder längerer Zeit getödtet wurden.

Jüngere Thiere coaguliren die Milch schneller und

kräftiger als ältere. Wenn auch anatomisch und phy-

siologisch diese Thatsachc noch nicht zu erklären ist,

so hellt sie doch vielleicht die Eingangs erwähnten

klinischen Thatsachen auf. — Erwähuenswerth erscheint,

dass zur Bereitung von Labpulver mit Vorliebe die

Mägen junger Thiere benutzt zu werden pflegen.

Schlossmann (3) hat an einer grossen Anzahl

von Proben von Eselsmileh den Fettgehalt und N-Gehalt

bestimmt und schon dadurch feststellen können, dass

die noch vielfach behauptete Aehnlichkeit zwischen

Eselsmileh und Frauenmilch durchaus nicht besteht.

Namentlich ist der Fettgehalt der Eselsmilch viel ge-

ringer; er beträgt im Durchschnitt nur 0,364 pl't., und

während in der Frauenmilch auf 1 g Fett 0,34 N-haltigc

Substanz kommt, beträgt dieses Verhältniss in der Esels-

milch 1 : 4,2. Ferner sind von dem Eiweiss der Ksels-

milch etwa »/< Casein, l
f4 Albumin, der Gehalt an

Phosphorflciscbsäure 0,121 pCt. Von einem Ersatz der

Frauenmilch durch Eselsmilch kann also absolut nicht

die Rede sein, schon der geringe Fettgehalt schliesst

dieses vollständig aus.

Berggrün und Winkler (4) wollten eine ein-

fache Methode für approximative Bestimmung des

Casein- und Albumingehalts der Milch finden. Das

Frincip ihrer Methode beruht darauf, dass Jodkalium-

queeksilberjodid mit Eiweiss in Gegenwart von Kupfer-.

Eisen- oder Goldsalzen eine unlösliche Verbindung ein-

geht, und dass ein l'cberschuss an hinzugefügtem Jod-

salz an der Bläuung von Stärkckleister — in Folge

Freiwerdens von Jod — erkannt und quantitativ be-

stimmt werden kann. Sie nehmen eine Lösuug von

0,2 g Kaliumquecksilberjodid in 10 cem einer lOproc.

Lösung von jodsäurefreiem Jodkalium, dazu 1 cem einer

lOproc. Eisenchloridlösung, verdünnen auf 100 cem mit

Wasser, setzeti davon zur Milch im Ueberschuss hinzu

und titriren mit Natriumthiosulfatlösung von bekanntem

Titre zurück. — Der Titre der Kaliumquecksilber-

mischung ändert sich leicht; die Genauigkeit ist bei

Benutzung von Vollmilch eine wenig befriedigende, bei

Anwendung von Magermilch eine grössere: aber immer-

hin sind die Ergebnisse gegenüber der N-Bestimmung

nach Kjeldahl schwankend. — Fällt man durch Essig-

säure das Casein aus, so könnte man dieselbe Methode

für das Milchalbumin verwerthen.

Berggrün und Winkler (5) hatten empfohlen,

den Eiweissgehalt der Frauenmilch durch Titrirung mit

Jodlösung und den dabei sich ergebenden Verbrauch

an Jod zu bestimmen. Die Methode ergab bei ent-

rahmter Milch brauchbare Resultate, nicht bei Voll-

milch. Das liegt daran, dass das Frauenmilchfett selbst

wechselnde Mengen Jod absorbirt. Zur bequemen

Entfettung der Milch empfehlen die Verff., die Milch

mit 1—2 Tropfen einer lOproc. Kalilauge, dann mit

der gleichen Menge eines vollkommen reinen, alcohol-

freien Aether» und eines acetonfreien Methylalcohols
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zu schütteln. — Im Allgemeinen stimmten die durch

die .lodtitrirung gefundenen Eiweissraengcn der fettfreien

Milch mit den nach Kjeldahl gefundenen Stickstoff-

werthen überein. Keine Uebcreinstimmung besteht

jedoch, vrenn man nach beiden Methoden die von Fett

und Casein befreite Milch bebandelt. Die Ursachen

dieser Differenzen sind noch nicht vollkommen klar. —
Die Verfasser möchten jedoch der einfachen Ausführung

wegen ihre Methode vor der Kj e ldahl'schcn empfehlen.

Zur Bestimmung des Nucleon- (Phosphorfleisch-

siiure-) Gehalts in der Kuhmilch wurde von Witt-

maack (G) das CaseVn durch Essigsäure und Einleiten

von Kohlensäure ausgefällt, mit Ammoniak oder Natron-

lauge ncutralisirt, durch Chlorcalcium die Phosphate

gefüllt, das Filtrat in der Hitze mit Eisenehlorid und

Ammoniak behandelt, der Niederschlag abtiltrirt, ge-

waschen, bei 105° getrocknet, gewogen, daun in dem-

selben der .Stickstoff bestimmt und das Nucleon durch

Multiplikation mit 0,1237 berechnet. Die Brauchbarkeit

der Methode ergab sich daraus, dass 1. der aus dem

Filtrat von dem Eisenniederschlag durch weiteren Zu-

satz von Eisenchlorid + Ammoniak erhaltene Nieder-

schlag stickstofffrei, das Nucleon also völlig ausgefällt

war: 2. in dem Eiscnniedcrschlage Phosphor und Stick -

stoffgehalt zu einander in demselben Verhältnis* stehen,

wie in dem Carnifcrrin. Es ergab sich der Nuclcon-

gehalt in der Kuhmilch in C Proben zu 0,O4S— 0,0G4,

im Mittel zu 0,057 pCt. In der Frauenmilch lässt sich

eine quantitativ vollständige Ausscheidung des Caseins

auf demselben Wege wie bei der Kuhmilch bekanntlich

nicht erreichen; es wurde daher, nachdem verschiedene

Wege vergeblich versucht waren, das CaMÜD nach

Pfeiffer aus der zehnfach verdünnten, auf 50° er-

wärmten Milch durch Zusatz von Salzsäure ausgefällt-

Da die Ausfällung mitunter keine vollständige war, in-

folgedessen der Sticks.toffgehalt des Eiseuuiedcrschlagcs

zu hoch gefunden wurde, so wurde bei der Frauenmilch

in diesen Fällen der Berechnung des Nucleongehalts

nicht der Stickstofl-, sondern der Phosphorgehalt des

Eisenniedcrschlages zu Grunde gelegt Im Mittel von

8 Bestimmungen ergab sich der Nuclcongehalt zuO,124pCt.,

also mehr als doppelt so hoch, als in der Kuhmilch —
ein sehr bedeutsamer Befund. Der Frauenmilch schliesst

sich die Ziegenmilch an, deren Nuclcongehalt im Mittel

zu 0,1 lOpt't ermittelt wurde.

Siegfried (7) macht auf einige Konsequenzen auf-

merksam, welche sich aus diesen unter seiner Leitung

ausgeführten Untersuchungen bezüglich des Unterschiedes

von Frauen- und Kuhmilch ergeben. In der Kuhmilch

beträgt der Nucleonphosphor ca. (»pCt. des gesammten

Phosphorgehalts, in der Frauenmilch dagegen 4U5pCt.,

in der Kuhmilch ist noch nicht die Hälfte des ge-

sammten Phosphors organisch gebunden — als CaseTn

und Nucleon — . in der Frauenmilch fast sämmtlicher

Phosphor organisch gebunden. (Zum Theil sind diese

Verhältnisse durch den schon bekannten hohen Gehalt

der Kuhmilch an phosphorsaureu Salzen gegenüber dem
viel niedrigeren in der Frauenmilch bedingt. Ref.)

Diese Verhältnisse sind offenbar von hoher Bedeutung

für die Ernährung des Säuglings. Da die Ausbildung

,
Physiologische Chemie.

, -

der Knochen bei den mit Frauenmilch ernährten Säm-

lingen besser erfolgt, wie bei den mit Kuhmilch er-

nährten, so folgt daraus mit Wahrscheinlichkeit, du»

dem Nucleon eine wichtige Rolle bei der Resorpt;

und Assimilation des Phosphors zukommt. Daudt*

gilt für den Kalk, welchen das Nucleon gleichfalls v.

binden im Stande ist. Da die Resorption des Kalk«

aus der kalkarmeren Frauenmilch besser erfolgt, «.

aus der kalkreichen Kuhmilch, so kommt das Xucle- -.

offenbar auch für die Resorption des Kalkes in Betruit

Gegenüber den Angaben von Siegfried, das* dtt

Phosphor in der Frauenmilch „fast nur aus CaseTn un

.

und Nucleonphosphor bestehe", weist Stoklasa (Sliuf

den Lecithingehalt der Milch hin, welcher in der i>

liehen Weise durch Ermittelung des Phosphorgeh

des AlcohoL- und Acthcrcitractes bestimmt wurde. \kt

Gehalt an Lecithin ergab sich in einem Liter Kuhoiufc

zu 0,0— 1,18g, in einem Liter Frauenmilch zu 1.70b.

I.SO g (stets au 100 cem bestimmt). Hiernach sind t-m

dem gesammten Gehalt an Phosphorsäure (PoOs) in d

;

Frauenmilch 35 pCt., in der Kuhmilch 5 pCt. ib

Lecithin enthalten. Weiterhin macht Verf. auf d

grosse Analogie aufmerksam, welche in Bezug auf <Ik

phosphorhaltigen organischen Substanzen zwischen i

Milch und den Samcnembryonen eiuiger Pflanzen!

steht. Wie in der Milch ist auch in den Embryo

mancher Pllanzensamcn fast der gesammte Phospi r

als Phosphorfleischsäurc und Lecithin vorbanden. Dir

Phosphorfleischsäuro ist. wie Verf. nebenbei knv.r»

im Pflanzenorganismus stark verbreitet und es koaat

ihr eine wichtige Aufgabe bei den Lcbeospmco*

besonders während der Keimperiode und der Blüthc, in

Entfernt man nach Latschenberger durch m
centrirte Natriumsulfatlösung und etwas Hühnerm.

mit nachherigem Erhitzen auf 100° das Lactalbumio

Lactoglobulin und Fett der Kuhmilch, so kann mxi,.

wie Storch (9) fand, durch Aussalzen des Filtnte> ruf

MgS04 , NaS04 oder NaCI eine Eiweissubstanz gewir.L.

und aus dem Filtrate dieser mit sehr viel Eavpka

noch eine zweite. Letztere lässt sich aus dem Füll«

der ersteren auch durch erneuten Salzzusatz gtiiwt

In 100 cem Milch sind ca. 2,5 g der ersteren. Oü*

der zweiten enthalten, d. h. in Summa so viel, *i*

durch Essigsäure zu gewinnende Caseio beträgt -D»

erstgewonneue Substanz ist kalk- und pbospboriul: ;

wasserlöslich, durch Labextract zu fällen. Die we-

ist kalkfrei, mit Chlorcalciumlösung und Lab trübt

sich nur schwach. — Nach Verf. sind beide in in

Milch zum Caseinogen verbunden, welches sieb diu

die genannteu Salze in sie spaltet. Wegen der nftr.

mentellen Begründung dieser Ansicht sei auf in

Original verwieson.

Woodward (11) hat quantitativ die Zusamm-n

setzung der Milch von sechs Frauen aus den tr>u .

Tagen nach der Entbindung untersucht. Er bestimmt? -ir

n

Trockenrüekstaud, den Gcsammtstickston*. Fette, Ascb-

direct. Den Milchzucker berechnete er durch Subtraeti

M

der direct gefundenen Bestandteile von der (iesanir
'

trockensubstauz. Er fand: die Fettmeugc ririirv

zwischen 2 und 5,3 pCt., die stickstoffhaltigen Stoffe
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zwischen 1,64 und 2,22 pCt., der Aschegehalt zwischen

0,14 und 0,42 pCt, der Gcsammtrückstaud zwischen

10,18 und 13,65 pCt. demnach der Milchzucker zwischen

>,i; und 7,4 pCt. — Im Mittel enthielt die Colostrurn-

mileh: 4 pCt. Fett, 1,9 pCt Eiweiss, 6,5 pCt. Htlch-

neker, 0,2 pCt. Asche; feste Bestandtheile 12.5 pCt.

— Nicht immer wurden Colostrum kügclchen gefunden.

Waren sie vorhanden, so war der Eiweissgehalt höber,

verschwanden sie, so sank er. — Die Farbe der Milch

war gelb, besonders ausgesprochen bei der Milch der Neger.

D« speeifische Gewicht schwankte zwischen 1024 und

10ä4. DU Differenzen waren hauptsächlich von den

Verschiedenheiten des Fettgehalts abhängig.

Im Anschluss an seine Versuche über die Bildung

der Jodfette unternahm Winternitz (12), die in der

L'eberschrift genannte Frage, die noch nicht deliuitiv

gelöst ist, experimentell zu entscheiden. Der Versuch

wurde an einer Ziege angestellt, die zunächst 14 Tage

lug abgemolken wurde; die Milchmcnge und ihr Fett-

gehalt wurden bestimmt. Dann erhielt sie zum Futter

hinzugemischt Jodschweiuefett, das 0,66 pCt. Jod fest-

pbuden enthielt, zu 56— 120 g pro die an fünf auf-

•itianderfolgenden Tagen. Die während dieser Periode

eattofte Milch sah unverändert aus und hatte keinen

auffälligen Geschmack. Sie cntliielt .lodfett und zwar

zwischen 0,0218 und 0,053 1 g pro die. Im Ganzen

»inn 6.2 pCt. der an Nahrungsfett gebundenen Jod-

menge im Milchfett zur Ausscheidung gekommen, die

Ihuptnienge davon an den Fütterungstagen, wenig auch

iweh an drei der Fütterung folgeuden Tagen. F.s findet

also ein Uebergang von Nahningsfetten in die Milch

Statt Ob M sich beim Menschen ebenso verhält,

sollen weitere Versuche lehren.

V. Gewebe. Organe.

1) Howe 11, II., The physiology of internal seerc-

tK.ns. The medic. news. Vol. LXX. No. 21. (Uebcr-
>icht über die Bedeutung der Organe mit sog. innerer
Secretion : Thyreoidea, Nebennieren etc. Neues bringen
die in ihren Resultaten kurz mitgetheilten Versuche des
\ elf. nicht.) — 2; Düring, F.. Leber den Mineral-

-''"•ffgchalt der Vogelknochen. Zeitsehr. f. pliys. Chem.
VMM. S. 321. — 3) Moraczewski, W. von, Die

Mincralbestandtheile der menschlichen Organe. Eben-
•U*. XXIIL S. 483. — 4) Weiske. IL, Leber den
BafluM der Nahrungsentziehung auf das tiewicht und
die Zusammensetzung der Organe, insbesondere der
Knochen und Zähne. Ebenda*. XXII. S. 485. — 5)

BiTthlingk, R.K.de, Sur les modilieationsde la Constitu-
tion ehimique de l'organisme dans l'inanition. Arch. des
scienc. biol. de St. Petersburg. V. p. 395. — 6) Bot-

F., Contributi alla conosceoza dell' importan/a
' ^'.ologica delle sostanzc minerali. Lo Sperimentale. LI.

7) Abelous, J. E., Dosagc des matieres extrac-

'ives reduetrices dans les organes. Arch. de physiol. (5)

IV p. 1. — 8) Buriän, K. u. H. Schur, Leber Nu-
1 teitibildung im Säugethierorganismus. Zeitschrift für

pbys. Chem. XXIIL S. 55. — 9) Knöpfclmacher,
W., Untersuchungen über das Fett im .Säuglingsalter

''M über das Fettsklerem. Vorläufige Mittheil. Wien,
khn. Wochenschrift. Xo. 10. — 10) Schulz, Fr. N.,

teher die Vertheilung von Fett und Eiweiss beim ma-
gren Thier, zugleich ein Beitrag zur Methode der Fett-

Mimmung. Pflügcr's Arch. f. d. ges. I'hys. Bd. 66.

& 145. - 11) Nencki, M. und .1. 1*. I'awlow, Zur

Frage über den Ort der Harnstoff bildung bei den Säuge-
thieren. Arch. f. exper. Pathol. Bd. 38. S. 215. —
12) Dieselben, Coli tribution ä la question du lieu oü
se forme l'uree chez les mammiferes. Arch. des sc. biol.

de St. Pitersb. Tome V. p. 163. (Auch Arch. f. ex-

perim. Pathol. u. Pharm. 39.) — 13) Jahnel, Wilh.,

Zur Casuistik der Uarnstoffausscheidung auf der äusse-

ren Haut. Wiener medic. Presse. No. 46. (Jahnel
beschreibt einen Fall von chronischem Morb. Brighthii,

bei dem während der letzten 8 Lebenstage wiederholt

Harnstoffausscheidung durch die Haut beobachtet wurde.
Die Baut der Stirn, Nase, Wangen war wie mit Mehl
bestäubt oder mit webslichen, crystallinischen Schüpp-
chen bedeckt, welche an der Haargrenze zu weissen

Krusten wurden. Der Belag bestand microscopisch aus
Crystallen, welche alle chemischen Rcactioncn des

Harnstoffs gaben.) — 14) Mörner, K. H. A., Beobach-
tungen über den Muskelfarbstoff. Nordiskt. med. Ark.

Festband for Axel Key. No. 2. — 15) Fürth, Otto

von. Leber die Einwirkung von Giften auf die Eiwciss-

korper des Muskelplasmas uud ihre Beziehung zur

Muskelstarre. Arch. f. exper. Pathol. u. Pharutarologie.

B<1. :57. — 16) Hcfftcr, A„ Leber das Verhalten der

Milchsäure im Muskel bei der Todtenstnrre. Kbendas
38. S. 447. — 17) Stadel mann, K.. Leber den
Kreislauf der Galle im Organismus. Zeitsehr. f. Biol.

No. 34. — 18) Doyon et Dufourt, Contributions ä

l'ctude de la secretion biliaire. Arch. de phvsiol. norm,
et pathol. (5) IX. p. 562. — 19) Dastre, \. et N. Flo-
resco, Sur les pigments biliaires. Ibid. p. 725. —
20) Küster, W., Leber ein Spaltungsproduct des

Gallenfarbstoffs, die Biliverdinsäure. Ber. d. d. ehem.
Ges. XXX. S. 1831. — 21) Riva, A., Sali' origine

del pigmento giallo fondamentale delle urine sul modo
di preperarlo artilicialmente dall' urobilina. Pavin.

1896. — 22) Chiodera, Peppino, Sulla diversa ri-

ducihilitu della bile in urobilina. Gau. med. di Torino.

39. 1896. — 23) Lapicquo. L., Expcriences mon-
trant que le foie detruit l'hemoglobine dissoute et qu'il

en garde le fer. Compt. rend. CXXIV. No. 19. — 24) Mai-
ret et Vires (de Montpellier), Toxieite du foie. Arch.
de physiol. (5.) IX. p. 353. — 25) Fol Ii. Francesco,

La ferratina del fegat« nel feto e nel neonato. Raccogl.

med. Vol. XXIV. — 26) Chasserant. A. et Ch. Ri-
ebet, Du terments solubles uropoietiques du foie. Compt.
rend. de la soc. de biol. Juli. — 27) Wert heim er,

E. und L. Lepage, Sur le voies de l'absorption des

pigments de la foie. Arch. de phys. (5). IX. p. 363. — 28)
Camus, L., Influence de la lumiere sur Toxydation
des pigments bilaires; anologie de cettc action avec

celle qu'elle exerce sur la mati> re colorante du serum
sanguin. Compt. rend. CXXIV. No. 8. 29) Dastre, A.

et N. Floresco. Contribution ä lVtude de la bilirubine

et de sa transformation en biliverdine. Arch. de phy-
siol. (5) IX. S. 475. — 30) Hugounenq et Doyon,
Le traitement du diabetc panercatique par l'admini-

stration des extraits de panereas. Archiv de phvsiol.

norm, etpath. (5.) IX. p. 832. — 31) Flexner, Simon,
On the occurrence of the fat-splitting ferment in peri-

toneal tat necroses and the In^tology of tbere lesions.

The journ. of experim. med. II. — 82) Müller, Fr.,

I'nterMichnngen über die physiologische Bedeutung u.

die Chemie des Schleims der Respirationsorgane. (Vor-

läufige Mittheil ung.) Sitzuugsber. d. Gcsellsch. zur Be-

förderung der gesammt. Naturwiss. zu Marburg. 189it,

No. 6. — 33) Jazewitch, M. B., Sur le sucre des

membranes muqueux de l'organisme an imal. Arch. d.

sciences biologique de St. Pctersb. T. V. p. 379. —
34) Howald, W., Vorkommen u. Nachweis vonJod in den
Haaren. Ztschr. f. phys. Chemie. XXIIL S. 209. —
35) Miwa, S. u. W. Stöltzner, Ist das Jod ein not-
wendiger Bestandteil jeder normalen Schilddrüse? Jahrb.

f. Kinderheilk. Bd. 4.V S. 88. — 36) Oswald, A.. lieber

den .lodgehalt der Schilddrüsen. Zeitsehr. f. phvsiolog.

Chemie. XXIIL S. 265. 37) Weiss, Franz, Leber den
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Jodgehalt von Schilddrüsen in Schlesien. Münch, med.
Woohensehr. No. 1. — .HS) Jolin, Severiu, Beitrag

zur Kenntnis» des Jodgehalts schwedischer Kröpfe.

Nord. med. Ark. Festband for Axel Key. No. 35. —
39) Gley, E., Presence de l'iode dans les glandules

parathyroides. Compt, rend. T. CXXIV. p. 312. — 40)
Günther, E., Ueber ein Cristalloid der menschlichen
Schilddrüse. Wien. acad. Sitzungsber. Bd. 105. Ab-
theilung III. — 41) Nawratzki, E., Zur Keuntniss
der Ccrebrospinalflüssigkeit. Zcitschr. f. phvsiol. Chem.
XXIII. S. 532. — 42) Jaksch, R. von," Ueber den
Stickstoffgehalt des menschlichen Hirns. Ztscbr. f. Heil-

kunde, im & 469. — 43) Fürth, 0. von. Zur
Keuntniss der brenzcatcchinühnlichen Substanz in den
Nebennieren. Ztschr. f. physiol. Cem. XXIV. S. 142.
— 44) Gatti, (ierolamo. Dei Lecithiugehalt der Gra-
witz'schen Nierenstrumen. Virch. Arch. 105. p. 417.
— 47) Krawkow, N. P., Beiträge zur Chemie der
Arayloidentartung. Archiv f. experiment. Pathol. 40.

S. 195.

Entgegen der vielfach verbreiteten Ansicht, dass

die Knochen der Vögel einen höheren Gehalt an Mine-

ralstoffen besitzen, als die der Säugcthiere, hatten

Weiskc und seine Schüler nachgewiesen, dass das Ver-

hiiltuiss gerade umgekehrt sei. Da diese Angaben von

Neumeister als der Bestätigung bedürftig hingestellt

worden sind, hat Düring (2) die Frage aufs Neue

untersucht und wiederum gefunden, dass der Gehalt

der Vogelknochen an Mineralstofien durchweg unter der

von X. für die Säugetliierknochen angenommen Zahl

von 66 pCt. zurückbleibt. Weiterhin wurde noch in

Uehcreinstimmung mit Hiller constatirt, dass die

Röhrenknochen einen höheren Gehalt an Mineralsub-

stanz hüben, wie die platten, den höchsten Gehalt der

Humerus.

v. Moraczewski (3) hat Aschenanalysen der Or-

gane von an verschiedenen Krankheiten Verstorbenen

ausgeführt und gelangt zu folgenden Resultaten:

Während der Phosphor (es wurde stets der gc-

sammte P-Gehalt bestimmt) im grossen Ganzen die

Schwankungen des Stickstoffs wiedergiebt, verhalten

sich Chlor und Calcium diesen beiden entgegengesetzt.

Von den Organen macht nur das Gehirn eiue Aus-

nahme, iudem hier das Chlor dem Phosphor parallel,

dem N entgegengesetzt ab- und zunimmt. Das Cal-

cium ist meistens in so geringer Menge vorhanden, dass

man sich über sein Verhalten keine bestimmte Vor-

stellung bilden kann. Es macht den Eindruck, als ob

es eher dem Chlor als dem Phosphor parallel geht,

doch ist von einer Regel nicht die Rede. — Ziemlich

sicher festgestellt ist die Anhäufung des Chlors in den

Organen gegenüber dem gesunden Zustand. Während

die bisher bekann tei, Analysen an Gesunden nur einen

Chlorgehalt von 0,07 pCt., auf frische Organe bezogen,

ergaben, fand sich in deu kranken Organen etwa 3 mal

so viel. Ferner lag der Phosphorgehalt unter der

Norm. In den normalen Organen ist die Phosphor-

tnenge 3 bis 7 mal so gross, wie die Chlormenge, in

den kranken Organen oft kleiner, meistens gleich,

.selten grösser. Da auch das Calcium überall vermin-

dert ist, so scheint es, dass die Organe Caleiumphos-

phat verlieren und nur den Nueleinphosphor behalten-

Die Anhäufung des Chlors wird durch den grösseren

Gehalt der Organe an Wasser bedingt. — Im Hinblick

auf seine früheren Untersuchungen über die Mineral-

bestandtheile des Blutes in Krankheiten, schliesst Yen.

dass die Organe sich intra vitam bei allen möglichen

Krankheiten in dem Sinne verändern, dass sie was»er-

reicher und salzreicher werden, das Blut aber nur darr

dem Verhalten der Organe folgt, wenn es selbst er-

krankt, also bei Anämien. Bezüglich der angewandte ,

Methoden und der in Tabellen niedergelegten An»-

lysenrcsultate muss auf das Orig. verwiesen werden

Zu den Versuchen Wciskc's (4) dienten 5 Ki

ninchen von demselben Wurf, von denen No. I bei Be-

ginn des Versuches getödtet wurde, No. II nach

Hunger, während die übrigen 3 am 10. resp. II. Hnngn-

tage starben. No. V wurde nicht genauer untersuek

da es, wie No. IV, am Ende des Versuchs 41 pCt.

seines Körpergewichts verloren hatte. Die anderen

Thierc wurden in Fleisch, Skelett, Fell. Magen. Dann-

Leber, Lungen, Nieren, Herz und Milz, zerlegt, m
allen diesen Gruppen das Gewicht frisch und der Ge-

halt an Trockensubstanz bestimmt. Beim Fleisch und

Skelett vermindert sich danach der Gehalt an Trockm

Substanz mit der Länge der Nahrungsentziehung, d(>el

ist die Verminderung keine sehr bedeutende; auch bei

verschiedenen anderen Geweben resp. Organeo ieip

sich Aehnlichcs, jedoch kommen auch Ausnahmen vor

Legt man den Gehalt an Trockensubstanz bei Thier I

zu Grunde, so ergiebt sich als Abnahme in Folge de»

Hungers z. B. für Thier No. DI: Fleisch 39.7 pH..

Skelett 4,1, Fell 23,3, Magen 20.8, Därme 24,7, Lebe:

5G,5, Lunge 68,1, Nieren 26,3, Herz 29,7, Milz 73,9 pH

Für das Fleisch und Skelett ist noch spcciell der Ter

lust an Fett festgestellt. Derselbe ergab sich zu rus'l

90 pCt. Im Fleisch wurde Stickstoff. Kalk. Schwefe

und Phosphor bestimmt: es ergab sich für die Hunt-:r

thiere eine geringe Zunahme des Stickstoff- und .

Schwefelgchaltes, stärkere Zunahme des Kalkgehaltes.

Constantbleibeu des Phosphorgehaltes.

Das Skelett eines jeden Versuchstieres war in iv

Theile zerlegt worden: die Zähne, die langen Röhren

knochen und die übrigen Knochen. Von dies«

Gruppen wurde nun das Gewicht in wasserfreiem und

fettfreiem Zustand bestimmt. Es ergab sich dabei, da-

Gruppe I und II ihr Gewicht nicht vermindert hitUi.

die Abnahme betrifft nur die Gruppe III, eine Be-t-

achtung, die auch sonst schon gemacht ist. Was oV

procentische Zusammensetzung betrifft, so besteht ein

beachtenswerther Unterschied zwischen den Knochen

des hungernden und normalen Thieres nicht, dageg-c

hat bei den Zähneu der Gehalt an organischer Sub-

stanz beim Hungern eine Abnahme erfahren, der Ge-

halt an Mineralsubstauz eine entsprechende Zuoahn-

Der Hungerzustand wirkt also auf die Knochen nicht

so, wie die fortgesetzte Ernährung mit „saurem Futter",

bei welchem früher eine erhebliche Abnahme der Hi

neralsubstanz constatirt werden konnte.

de Börthlingk (5) hat über die chemische Zu-

sammensetzung des Körpers nach längerem Hunger vier

Versuchsreihen an Mäusen angestellt, zwei Reihen -w

Himgerthieren, zwei an Controlthiereu von gleichem
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Anfangsgewicht. Für jc.de Reihe wurdcu 5 Thiere be-

nuUt. Die Hungerperiode dauerte einmal 3 Tage und

II Stunden. Der Gewichtsverlust im Durchschnitt der

S Thiere betrug 33/25 pCt. ; in der 8. Reihe dauerte

der Hunger fi Tage und 14 Stunden. Der Gewichts-

verlust war 36,65 pCt. Alle Thiere wurden durch

Chloroform gefcidtet, die Intestina berauspräparirt, ihres

Inhaltes entleert, dann mituntersucht. Festgestellt

wurde: Der Wassergehalt, die Stickstoffmenge, die

Menge des Aetherextractes (ohne Berücksichtigung des

von der Pflüger'schen Schule angegebenen Verfahrens),

die der Asche. Die Thierkörper wurden zerkleinert,

grob getrocknet, zerrieben, bis zur Gewichtsconstanz

weitergetrocknet — Beide Reihen gaben gleichartige

Resultate; fasst man sie zusammen, so fand sich fol-

gendes : auf 100 Gesammtgewicht betrug die Wasser-

meage der Ilungcrthierc 71,5 pCt., die der Control-

tbiere 67,2 pCt. Der Stickstoff verhielt sich wie

3,6:3,0 pCt., das Acthcrcxtraet wie 2,4 : 10,9 pCt., die

Asehe wie 4,3 : 3 pCt. Am meisten vermindert war

entsprechend allen bisherigen Erfahrungen der Fett -

gehalt; aber aus der Thatsache, dass bei allen Hunger-

Uriaran doch noch eine nicht unerhebliche Menge Fett

vorhanden war, schlicsst Verf.. dass gewissermaßen nur

ein Fettüberschuss leicht in Zerfall geräth, während

ein Rest vom Organismus festgehalten wird, eiue An-

schauung, die mit der Voit'schen übercintrifft. — Be-

lüglicb des Wasserverl ustes weist Verf. darauf hin,

dass, je mehr Fett zu Verlust geht, um so wasser-

reicher der Körper verbältnissmässig werden rauss. In

seinen beiden Versuchsreihen mit mageren Thieren war

09 Wassergebalt im Hunger 70,7 pCt. gegenüber

ß;i.6 pCt. bei den Controlthieren, in der dritten und

vierten Reihe mit fetteren Thieren war er wie 72,2 pCt.

iu 64,8 pCt. Bezieht man den Wassergehalt auf das

'tesaranitgewicht minus Fett, so zeigt sich, dass der

Körper im Hunger wasserarmer geworden ist: 78.2 pCt.

kl den Hungerthieren zu 75,4 pH. hei den Control-

ibieren. Der hungernde Körper giebt danach Wasser

iu» den ihn constituirenden nicht fettartigen Elementen

her. — Die Stickstoffmenge ist relativ vermehrt,

l'tass dies nicht von einer Aufspeicherung unvollkommen

urbranuter stickstoffhaltiger Producte herrührt, sucht

Verf. dadurch zu erweisen, dass er den Stickstoff in

Kleba umrechnet. So kommt er in allen vier Reihen

W penau zur Zahl 100 und schliesst daraus weiter,

dass seine Mäuse so gut wie kein Glycogen im Körper

gehabt haben können. — Die Asche fand sich im

Hunger relativ vermehrt, die absolute Menge war nur

whr wenig vermindert Bezieht man den Verlust an

KgiiKScben Substanzen auf den Eiweissverlust (unter

^'^nindelegung der Bunge'schen Zahlen für den Asche-

pbll des Fleisches), so ergiebt sieh, dass der gefun-

dene Aschcvcrlust den so zu berechnenden fast voll-

mundig deckt; die Knocheneinschmelzung ist also je-

denfalls eine sehr geringe. — Verf. hat schliesslich die

Asche auf K und Na analysirt und kommt zu dem
trgebuiss, dass der Natriumgehalt der Asche bei den

Hungerthieren geringer geworden ist; dagegen hat der

Kaligehalt, zwar bezogen auf 100 Asche, abgenommen, ist

aber, bezogen auf 100 Thiergowicht. angestiegen. Der

ursprüngliche Na-Gehalt verminderte sich um 43.5 pCt.,

der ursprüngliche K-Gehalt nur um 8,4 pCt.

Bottazzi's (6) Versuche bezichen sich zunächst

auf die osmotische Spanuuug von Serum und Gewebs-

säften, bestimmt durch Messung der Gcfricrpuukt-

erniedrigung. Er fand, dass Serum und Gewebssaft

gleiche Spannung haben; injicirt man hyperisotonische

Salzlösungen ius Gefässsystem, so kann man zeitweilig

den osmotischen Druck des Blutes erhöhen. — Weiter

weist Verf. darauf hin, dass Albumin (Eier-, Serum-

albumin) mit Eisen- und Kupfersulfat wie ein starkes

Alkali wirkt, das Hydrat des Eisenoxyduls freimacht,

welches sich zugleich oxydirt. Im ersten Moment tritt

daher ein Niederschlag ein, der sich bald wieder löst.

Abelous (7) sucht die Menge der reducirenden

Substanzen in den Orgauen zu bestimmen durch die

Reductionskraft ihrer alcoholischen Auszüge, d. h. durch

die Sauerstoffmenge, die diese zu ihrer Oxydation

brauchen. Gewogene Mengen der Organe werden zer-

kleinert, mit dem 4— 5 fachen ihres Gewichts Alcohol

48 Stunden macerirt, der aleoholische Auszuge zum

Trocknen eingedampft und der Rückstand in Wasser

gelöst. In dieser Lösung wird die zur Oxydation

nöthige Menge Sauerstoff nach Riebet (mit Brom-

wasser und Zinnchlorür) bestimmt

Am stärksten reducirt Leber (100 g brauchen

0,136 g 0), dann der Herzmuskel, weniger die übrigen

quergestreiften Muskeln (0.117:0,109 g). Es folgen

Niere, Hirn, Milz. Am wenigsten 0 brauchen Magen

und Pancreas. Auszüge aus Muskeln, die tbätig ge-

wesen sind, brauchen mehr als die aus ruhenden, diese

mehr als die aus gelähmten. Solche aus Blut von

Thieren, deren Muskeln tetanisirt waren, brauchen

mehr 0, als solche von ruhenden Thieren.

Burinn und Schur (8) haben sich die Frage

vorgelegt, ob im Säugetbicrorganismus Xanthiubascn

entstehen können, oder der Organismus von vornherein

eiuen Vorrath von diesen mitbekommt und bei dcmWachs-

thum unter Verwendung derselben Nuclein bildet. Diese

Frage ist dadurch zu entscheiden, dass man den Xanthiu-

körper-Gehalt im ganzen Körper neugeborener Thiere

bestimmt, dann die Controlthierc nach Ablauf der

Säuglingsperiode tödtet uud gleichfalls die Xanthiu-

bascn ermittelt. Die Xanthinbascn wurden nach

Kossei bestimmt, der N-Gehalt der Silberniederschläge

festgestellt. Ursprünglich sollte auch das Krüger-

Wultfscbc Verfahren benutzt werden; es zeigte sieh

aber bald, dass dieses im vorliegenden Falle unverwend-

bar ist, weil es in Folge der MitfHIlung von Albumosen

zu hohe Wwtbfi liefert. In besonderen Versuchen er-

mittelten die Verff., dass von der Protalbumosc 14,1 pCt,

von der Heteroalbumose 12,3 pCt, von der Dcutero-

albumose 7,7 pCt durch das Krüger-Wulffsehe Reagens

gefällt werden. Im l'ebrigen muss bezüglich mancher

Einzelheiten der Methodik auf das Original verwiesen

werden. — Was die Ernährung betrifft, s» fanden die

Verff. in 1 l Kuhmilch 0.00412-0,0064—0,0052 Xauthin-

basenstiekstoff. also Quantitäten, die fast als bedeutungs-

los zu betrachten sind — Von 8 Kaninchen desselben
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Wurfes von 46,7 uud 47 g Körpergewicht lieferte das

eine, sofort untersucht, im Ganzen 0,0274 g Xantbin-

bascn-N, das andere 18 Tage später, nachdem es ein

Gewicht von 204 g erreicht hatte. 0,1215 g. Bei einem

anderen Kaninchenpaar von 38,8 resp. 37,9 g Anfangs-

gewicht sind die entsprechenden Werthe 0,0263 und

0,1630 g. Die Thiere hatten also in 18 Tagen je

ca. 0,1 Xanthinbasen-N aufgespeichert. Wollte man an-

nehmen, dass dieser N aus der Milch stamme, so hätten

die Thiere unter der Voraussetzung, dass die Kaninchen-

milch ungefähr ebensoviel Xanthinbasen enthalte, wie

die Kuhmilch, ca. 20 l Milch aufgenommen haben

müssen, eine Annahme, die offenbar ungereimt ist.

Ganz ebenso war das Resultat bei 2 Paaren

wachsender Hunde: die Aufspeicherung au Xanthin-

basen-N betrug hier ca. 0,3 g. Dass diese Xanthin-

basen nicht aus der Milch stammten, konnte in diesem

Kalle direct durch die Untersuchung der Milch des

säugenden Hundes erwiesen werden. Es unterliegt

also keinem Zweifel, dass sich Xanthinbasen im Orga-

nismus neu bilden. Um sicher zu sein, dass es sich

hierbei nicht um Bildung von freien Xanthinbasen

handle, sondern um die im Nuclein enthaltenen, wurde

in weiteren Versuchen die Quantität des organisch ge-

bundenen Phosphors in derselben Weise bestimmt.

Derselbe stieg bei den angewendeten Hunden von

0,062 g auf 0,214 g, resp. von 0,068 g auf 0,285 g,

fast parallel dem in diesem Fall gleichzeitig bestimmten

Xanthinbasen-N. — Vennuthlich ist irgend eine Gruppe

des Eiweissmolekiils der Umwandlung in die Xanthin-

baseugruppc fähig.

(Es ist cinigermaassen auffällig, dass die Verff.

nicht auch die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass

das Paranuclein der Milch durch Anfügung der Xanthin-

basen zu Nuclein werden könnte.) —
Langer hatte gezeigt, dass das Hautfett der Neu-

geborenen weniger Üelsäure enthält, als das des Er-

wachsenen, dass es daher leichter erstarrt, schon bei

36°, wo das Fett des Erwachseneu noch flüssig ist.

So erklärt sich die eigentümliche Erscheinung, dass

beim Fettsclerem, bei dem die Körpertemperatur unter

36° zu sinken pflegt, Haut und Unterhautfettgewebe

starr, nichteindriiekbar und nicht faltbar sind.

Knöpfelmacher(9) hat nun neue Untersuchungen

über den Oelsäuregehalt des Fettes bei Menschen in

verschiedenem Lebensalter angestellt, und zwar be-

diente er sich der HüblVhcn .lodadditionsmethode, die

darauf beruht, dass Oelsäurc bei Gegenwart von Queck-

silberchlorid Jod bindet, nicht jedoch Palmitin- oder

Stearinsäure. In einem Gemenge dieser Fettsäuren

kann man also bei Titrirung mit Jod aus dem Jod-

verbrauch die Menge der üelsäure berechnen.

Er fand andere Werthe für die Oelsäurc als

Langer, aber doch die Thatsachc bestätigt, dass das

Fett des Neugeborenen weniger Oelsäurc enthält

(43,3 pCt.), als das eines älteren Kindes (65 pCt.);

mit dem ersten Lebensjahre ist das Fett so ölsäure-

reich, wie bei Erwachsenen. Dcmgcmäss verhält sich

auch der Schmelzpunkt des Fettes; bei zwei 7 Wochen

alten Kindern war er 28 bezw. 30", bei einem 6 Monate

alten nur 25°. Daher kommt es auch, dass das Krtt

sclercm nur bei Kindern in den ersten Lebensmona:^

zur Beobachtung kommt.

Nachdem durch Dormeycr gezeigt war, da^s ••

;

fache Aetherextraction zur Fettbestimmung im Muskv

fleisch nicht genüge, dasselbe vielmehr zunächst vr

daut werden müsse, lag die Aufgabe nahe, zu prü>u

ob die Verdauungsmethode auch für die Fettbcstimmui;

in anderen Organen nothwendig und anwendbar sei. -

Schulz (10) untersuchte deshalb diese Frage an sämtut

liehen Organen zweier Hunde. Die Organe wurden zer-

hackt, getrocknet, pulverisirt, von der Hauptmenge d«

Fettes nach Soxhlet befreit. Dann wurden sie dt:

Verdauung mittelst Pepsin-Salzsäure unterworfen au:

von neuem mit Aether extrahirt. Benutzt wurden iv

Organe zweier aufs Aeusserstc abgemagerter Thier*, in

zugleich zu entscheiden, eine wie grosse Menge «a

Reservestoffen, d. h in diesem Falle Fett, einem soldM

Thier noch zur Verfügung steht und wie sich imtWr

auf die einzelnen Organe vertheilt.

Der Verf. fand: 1. Die Verdauungsmethode Iii«

sich zur quantitativen Fettbestimmung auf sämmtliec*

Organe anwenden und ist unbedingt erforderlich. Xur

bei dem eigentlichen Fettgewebe und dem Hirn erbilt

man durch einfaches Fitrahiren so grosse Mengen Fett,

dass man auf die Verdauungsmethode event. verziel.vj

kann. Die Differenzen betrugen hier nur ca. 5 pCt..

bei den übrigen Organen zwischen 15 und 58 pCt.

2. Das Aussehen giebt keinen Anhaltspunkt für
\

den Fettgehalt des mageren Thieres; ebenso genüri

eine mehr oder weniger ausgedehnte Hungerperi'ä

nicht, um ein Thier fettfrei zu machen, oder wenigsten'

auf einen bestimmten untersten Fettgehalt zu bringen

Beide Hunde des Verf. sahen gleich fettarm aus. troti

dem enthielt der eine bedeutend mehr als der and r-

Aus gleichzeitig vorgenommenen Stickstoffbesti'J

mungen ergab sieh, dass 3. der Stickstoffgehalt dir

verschiedenen trockenen, fettarmen Organe annäbtnid

der gleiche ist

Während das eigentliche Fett im Hunger in allen

Organen .abzunehmen scheint, ändert sich der Cbolt-

steringehalt der einzelnen Organe nicht, so dass di*

Aetherextract eine relative Zunahme der Cholestcrii

menge aufweist, Die Untersuchungen hierüber »I!«

fortgesetzt werden.

Nenckij und Pawlow (1 1)] verbanden die Pf r

ader direct mit der Vena cava (EckVhe Fistel), leitete:,

also das Pfortaderblut direct in den grossen KreisM

und «erstörten die Leber. Sie verglichen dann d*a

Gehalt des Harns und des Blutes an Harnstoff vvA

Ammoniak vor und nach der Operation, um zu ent-

scheiden, ob die Leber der alleinige Sitz der Harnst*

bildung sei oder doch dabei betheiligt erscheine. &>i

dem ersten, wie vorstehend operirten Hunde war im

Harn der Harnstoff von 88,46 pCt. des Gesammtsh'fk-

Stoffs vor der Operation auf 74,53 pCt. nach derselbe

gesunken, NHa von 2,81 auf 4,47 pCt. gestiegen. d<r

übrig-- Harnstiekstoff von 9.23 auf 21 pCt. gestiegen;

bei einem zweiten sank der Harnstoff von 81,5 wl

42,6 pCt., NH3 stieg von 5,1 auf 21,4 pCt.. der fe*
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.tieUtoff tou 13,4 auf 3»'. pCt. Im Blute war das NHa

bei «ei Hunden gesteigert von 2,4 mg auf 3.0 bezw.

:;,3 ms, bei einem dritten blieb es constaut auf '2.4 mg

pro 100 cem Blut; der Harnstoff war bei zweien unge-

, d rt geblieben, bei dem dritten gesteigert von S9,6

\ui 115,1 mg pro 10U cem Blut. Das heisst also, dass

Huere nach Leberausschaltung einen uiebt oder wenig

viaderten Uaxustoffgehalt des Blutes haben und weiter

Ibmtal dureh den Harn ausscheiden. Die Leber ist

eicht der ausschliessliche Ort der Harnstoffbildung.

- Die Verff. wenden sich jedoch gegen eine Unter-

stützung der Lebcrthätigkeit bei der Harnstoffbildung;

ius den klinischen Untersuchungen an Leberkranken

i jrde eine Betheiligung der Leber daran überhaupt als

.tfielhaft hingestellt, da bei fast vollkommener patho-

logischer Veränderung der Leber immer noch reichlich

flirostoff gebildet werde. Sie weisen darauf hin, dass

vlbst geringe Reste normalen Lebergewebes zu erhöhter

HiiTistoffbildung angeregt seiu könnten. — Zum Schluss

^richten die Verfasser über einen Hund mit Eck'schcr

Fistel ohne Zerstörung der Lebersubstanz, bei dem der

Airnouiakgehalt des Blutes parallel verlief mit der

vhvere der auftretenden Intoxicationserscheinungen,

m daraus zu folgern, dass die Menge des Blutammoniaks

::< Irsache der Vergiftungssymptome abgebe.

Dieselben (12) bringen neue Versuche zur Frage

b der gesammte Harnstoff in der Leber gebildet wird^

der ob auch andere Organe an dessen Bildung thcil-

nfhmfo. Die Versuche sind, wie die früheren, so an-

; stellt, dass Vena portac und Vena cava miteinander

-rbunden wurden, dann die Leber mögliehst vollständig

zerstört wurde. Vor und nach den Operationen wurde

Vnnoniak- und Hamstoffgehalt im Harn und im Blute
l

"stimmt, im Harn auch die Gesammtstickstoffmenge.

Es ergab sich wiederum eiue Zunahme des Ammoniaks

m Blut und im Harn, eine Zunahme der N-haltigeu

titrictivstoffe im Harn, eine Verminderung des Harn-

uiffes in letztcrem. Der Harnstoffgehalt des Blutes war

is nnem Versuch unverändert geblieben, im zweiten

etwas erhöht. In einem dritten Versuch, in dem nur

tie Leberarterie unterbunden, nicht die Leber zerstört

nrde, waren der Ammoniakgehalt des Blutes und sein

Ihrnstoffgchalt constant geblieben. Die Verff. geben

danicb zu, was Müntzer und Richter aus Unter-

suchungen bei Lebercirrhose geschlossen hatten, dass

i»e Leber nicht der einzige Ort der Harnstoffbildung

ist. Aber ihrer Meinung nach vermögen die übrigen

»rifane nur bis zu einem bestimmten Grade und nicht

für lange Zeit in genügendem Maasse Harnstoff zu

bilden. — Die Verff. stellten nun mit Loundberg
einen weiteren Versuch an, in dem nur die Vena portae

mit der Vena cava verbunden wurde ; der Hund lebte

iwxch 48 Stunden und sie stellten fest, wie weit durch

Kitterung N-baltigen Materials (Fleisch) der Ammoniak-

««halt in die Höhe zu treiben war. Während NHj im

Blute vor der Operation 2,2 mg betragen hatte für

HK) i-cm Blut, war er nachher 5,4— 5,8 mg, und wäh-

rend der schwersten Vergiftungserscheinungen 8,0 bis

9.4 mg in 100 cem Blut, Zugleich hatte auch der

Amraoniakgehalt der Orgaue erheblich zugenommen.

Letztere Thatsachc soll es erklären, dass man iu Stoff-

wechselversuchen bei schweren Lebercrkraukuugen ein

Minus von N im Harn gegenüber dem eingeführten

findet. Die Verff. glauben auch in Anbetracht des

hohen Ammuniakgehalts der Lungen au eine Ausschei-

dung gasfönnigen Ammouiaks mit der Athemluft.

Mörncr (14) hat den Farbstoff vou Hundemuskeln

untersucht; die Thiere wurden durch Verbluten ge-

tödtet, der Körper mit Chlornatriumlösung zur Entfernung

des Blutes durchspült. Der Muskelfarbstoff wurde durch

Auslaugen der Muskeln mit Wasser gewonnen. Spectro-

scopisch verhält er sich anders als der Blutfarbstofl,

insofern die Absorptionsstreifcu etwas mehr nach dem
Roth hin liegen. Ebenso waren die Streifen gegenüber

den analogen Blutstreifen verschoben bei Behandlung

mit reducirenden Mitteln, mit Ferricyankalium, mit

Kohlenoxyd.— Krystallisirt konnte der Farbstoff nicht er-

halten werden, wohlabcrkouuteuausihm Hii in in krystalle

dargestellt werden. Danach dürltc der Grund der Ver-

schiedenheit zwischen Blut- und Muskel farbstoff nicht

iu dem farbigeu Componenten, sondern in dem eiweiss-

artigen Antheil gelegen sein.

v. Fürth (15) untersuchte, wie sich Myogen und

Myosin, die isolirten Eiweisse des Muskclplasmas, durch

chemische Mittel verändern, und wie sich der lebende

Muskel gegen dicselbeu Substanzen verhält. Zur Unter-

suchung kamen Salze der Alkalien und alkalischen

Erden wie Calciumchlorid, Calciumnitrat, Baryum-,

Magnesium-, Ammonium-Chlorid und -Nitrat, ferner eine

grosse Reihe organischer Stoffe (Rhodansalze. salicylsaure

Salze. Alkaloide. Morphin, Strychnin, Kreatinin). — Alle

diese Stoffe vermochten die Umwandlung des Myosins

in Myosinfibrin zu begünstigen. — Fügt man zu einer

Mischung eines dieser gerinnungsbefördernden Stoffe

mit einer Muskeleiweisslösung Blutserum, so wird die

Gerinnung desselben verzögert oder gauz aufgehoben. —
Dagegen giebt es Stoffe, die Muskelstarrc am leben-

den Thiere zu erzeugen vermögen und zugleich befähigt

sind, die Ausscheidung eines Liwcisskörpers des Muskel-

plasmas zu bewirken, also Muskelgerinnutrg hervorzu-

rufen (Coffein, Chloroform, Monobromessigsäure, Chinin,

Antipyrin, Cinchoninsulfat). — Verf. bespricht zum

Schluss die Umstände, unter denen toxische Starre oder

Gerinnung eintritt, und verbreitet sich über die ver-

schiedenen Arten von Starre: Arbeitsstarre, Wasser-.

Coagulations-, Todtenstarre.

Heffter (16) unterwarf angesichts der Differenzen,

die über die Frage der Milchsäurebildung bei der Todten-

starre bestehen, zunächst die zu ihrem Nacweis be-

nutzten Methoden einer vergleichenden Prüfung. Die

eine Reihe der Autoren benutzte Wasser, die andere

Alkohol zur Extraction der Muskeln. Verf. fand nun,

dass mittels Alkohol die Milehsäurewerthe für Muskeln

eben getödteter, noch nicht starrer Thiere 25—40 pCt.

höher als bei Wasserbehandlung sind. Extrahirt man mit

Alkohol, so ist zwischen dem Milchsäuregehalt frischer

und todtenstarrer Muskeln kein Unterschied: benutzt

man Wasser zur Extraction, so findet mau in den

starren Muskeln mehr Milchsäure als in den frischen,

wenn auch nicht so viel, wie bei Alkoholbehaudluug.
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Verf. erklärt das letztere Resultat damit, dass Wasser

die Milchsäure aus starren Muskeln besser auszulaugen

vermöge als aus frischen; auch aus starren allerdings

nicht vollkommen, Ein weiterer Versuch zeigte, dass

entgegen einigen Angaben ein Zerkleinern der Muskeln

in der Hackmaschine vor ihrer Verarbeitung keine

Zunahme der Milchsäure bedingt. — Ks folgt eine

längere Polemik gegen Höh mann betreffend frühere

Angaben des Verf.

Stadel mann (17) giebt nach einer historischen

LVbersieht eine Zusammenfassung der Resultate, die er

selbst und eine Reihe seiner Schüler über die Bedeutung

der Galle gewonnen haben. Die Versuche sind an

Hunden mit permanenter Gallenfistel angestellt. Jeder

Versuch dauerte 12 Stunden, während derer die Galle

in drei Portionen je 4 Stunden hindurch aufgesammelt

wurde. Bestimmt wurde die Menge der ausgeschiedenen

Galle, die der Gallensäuren, die des Gallenfarbstoffes.

Zur Feststellung dsr Schicksale, die die in den Darm
gelangt« Galle erleidet, wurde Hundegalle oder Ochsen-

galle oder reine Gallensäure, besonders Glykocholsäure

verfüttert und die Aenderungen, dio die Gallcnsecretion

danach erleidet, festgestellt. Auch wurde der Harn

auf die Anwesenheit von Gallenbestandtheilen unter-

sucht. Auf die Einzelheiten der Versuche und die

leitenden Erwägungen kann in einem kurzen Referate

nicht eingegangen werden. Die Resultat« sind folgende-.

I. Die Gal lensäuren. 1. Die per os eingeführten

Gallensäuren werden zum grössten Theil als solche

durch die Leber ausgeschieden, wobei es zu nicht un-

beträchtlicher Vermehrung des Wassergehaltes der

Galle kommt. 2. Ochsengalle steigert die Gallenmcnge

mehr als Hundegallc, was auf die in ersterer reichlich

vorhandene Glykocholsäure zu beziehen ist. 8. Auch

die normale Hundegalle scheint Glykocholsäure zu ent-

halten: verfütterte Glykocholsäure geht in die Hunde-

gallc in unveränderter Form über und lässt sich direct

nachweisen. 4. Der Gallenfarbstoffgchalt ist nach Zu-

fuhr von Gallensäurcn gesteigert in Folge der Blut-

körperchen lösenden Eigenschaften der Gallensäuren.

5. Taurocholsäure wirkt dabei stärker toxisch als Glyko-

cholsäure. 6. Führt man (»aliensäuren per os ein, so

werden 2
/s und mehr in 10— 12 Stunden mit der ge-

bildeten Galle ausgeschieden. Ein Theil geht dagegen

in den allgemeinen Kreislauf über und wird durch den

Harn ausgeschieden. 7. Auch unter physiologischen

Umständen dürften 2
/» der gebildeten und in den

Darm ergossenen Galle wieder resorbirt werden. 8. Die

Resorption der Gallensäureu scheiut im oberen Darm
vor sich zu gehen. Im Mastdarm ist sie jedenfalls sehr

unvollkommen. II. Der Gallenfarbstoff. Die Gallen-

tistclhunde schieden stets die gleiche Menge Farbstoff

aus, gleichgiltig, ob man sie hungern licss oder er-

nährte, ob man sie die abfliessende Galle lecken licss

oder (durch Anlegen eines Maulkorbes) die Galle vom
Darm fernhielt. St. ist der Meinung, dass die Resorption

von Gällenfarbstoffen aus dem Darm, wenn überhaupt

vorhanden, jedenfalls sehr geringfügig ist, dass dagt?gcu

ihre Zerstörung im Darme eine erhebliche ist. Beides

steht im Gegensatz zu dem Verhalten der Gallensäure,

III. Das Cholesterin. Ein Kreislauf des Cholesterin,

besteht nicht, die Nahrung hat keinen Einfluss auf de»

Cholesteringehalt der Galle; in den Dannkanal ein-

geführtes und von da ins Blut resorbirtes oder sub

cutan einverleibtes Cholesterin ändert die Cholesteri:,

ausscheidung durch die Galle nicht.

An Hunden mit permanenter Gallenfistel bei rt-

secirtem Ductus cholcdochus haben Doyon und Du-

fourt (18) den Einfluss einer Anzahl von Mitteln auf

die Menge und Zusammensetzung der ausgeschieden l

Galle studirt, von denen klinisch eine cholagoge Wirkung

behauptet oder durch frühere Versuche zu erweisen

versucht war. Die Galle wurde gewöhnlich 24 Stundei

lang in 3—4 Fortionen aufgesammelt und ihre Menge,

ihr Trockenrückstand, Gallensäurcn, Seifen und Fette

bestimmt. Die Ernährung war eine vollkommen gleich-

mässige
;
huugerdc Thiere benutzten die Verff. absichtlM

nicht. Sie fanden: von den benutzten Substanzen tu
Galle (100 cem mit Sonde in den Magen gebracht) in

einzige, die nicht nur die Menge, soudern auch dir

festen Bestandtheile der ausgeschiedenen Galle ver

mehrte. Letzteres geschalt in stärkerem Maassc, als es

durch die mit den 100 cem eingeführten Gallenbestand

theile hätte bewirkt werden können, sodass hier un-

wirkliche Anregung der Gallenbildung vorzuliegen

scheint. Wie dies schon anderweit behauptet war. —
100 g Olivenöl hatten keine cholagoge Wirkung, da-

gegen vereitelte Od, mit Galle zugleich gegeben, deren

cholagoge Wirkung. — Die Gallenmenge war crbi'h
4
.

durch salicylsaures Natrium, die festen Bestandtheile

nicht deutlich. Gegeben wurde 1,5 g Natrium salioi.

auf 10 kg Hund. — Doppelkohlensaures Natrium liess

die Gallenmenge unbeeinflusst, schien dagegen die ge-

lösten Bestandtheile etwas herabzusetzen. — Calom.l

in abführender Dosis setzte die Gallenmenge für 24 St 1

um mehr als '/a herab, die Gallensäurcn und Seifen um

annähernd die Hälfte.

Die Versuche von Dastre und Floresco (!!',!

sollen beweisen, dass die braune, bezw. grüne Farbe

der Galle nicht allein von Bilirubin und Biliverdit

abhängig ist, sondern dass noch andere Farbstoflc it

der Galle existiren. Sie besprechen zunächst die Eigen

schafteu des Bilirubin und -verdin und ihrer Alkalisalze

und zeigen dann zunächst an der Kalbsgalle, dass eit

brauner Farbstoff in ihr enthalten ist, der durch Fol-

säure oder Kohlensäure grün wird durch folgenden Zu-

satz von Sodalösung wieder braun. Im luftleeren Raun

wird der grüne Farbstoff braun und zeigt nun alle

Characterc des Bilirubins. — Auch in der Schweine-.

Kaninchen- und Hundegallc ist der die genauutei,

Eigenschaften zeigeudo Farbstoff enthalten. Verff

nennen den grünen Farbstoff Biliprasin (in Anlehnung

an einen älteren Namen) und betrachten den brautitt;

Farbstoff als Alkalisalz des Biliprasins. — Die Gegpn

wart von Biliprasin soll es erklären, dass die Rindv

galle grün ist und doch nur wenig Bilinverdin erhält

— Zum Nachweis der Farbstoffe haben die Verff. die

frische Galle unter Lichtabschluss aufgefangen und Tor

Luftzutritt bewahrt.

Ein directer Beweis für den Zusammenhang dc>
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• allrnfarbstoffs mit dem Blutfarbstoff existirt bis jetzt

siebt, wenn auch die Bildung von Gallenfarbstoff aus

[Blutfarbstoff in der Leber als sieber angenommen wird.

Küster (20) hai versucht, ob aus dem Bilirubin bezw.

Biliverdin vielleicht, ebenso wie aus Haematin und

!!irmat"porphyrin, bei der Oxydation mit Chromsäure

in essigsaurer Lösung Hacmatinsäure C„ H10 05 ent-

debt, diese Säure aber nicht erhalten, sondern statt

drssen eine stickstoffhaltige Säure von der Formel

ü H, N04 . welche er vorläufig Biliverdiusiiure nennt.

Sa könnte aus dem Biliverdin nach der Gleichung

CM Bh N'i 04 + 4 0 = 2 (C8 H, NO«) entstehen.

Riva (21) hat früher bereits auf Grund klinischer

B-* Pachtungen die Anschauung vertreten, dass das

Harnpigment mit dem Urobilin in Zusammenhang stehe.

Kr ist nun mittelst der von Garrod angegebenen Me-

lltdc dieser Frage experimentell näher getreten. Da-

nxch gewinnt man das Pigment durch Sättigung mit

Anmonsulfat, Filtration, Ausziehen des Filtrats mit

Arthylalcohol. Das Extract wird mit concentrirtcr

Vinmonsulfatlösung gewaschen, wiederholt zur Trockene

redampft und mit Alcohol wieder gelöst — Verf. be-

r> in<klt« nun nach demselben Verfahren Galle, Darm-

uhilt. Blutserum, seröse Transsudate und fand, dass

in den Face« und den Exsudaten ein dem Garrod'schen

fini gleiches Pigment zu finden ist Es ist von roth-

'nuner Farbe, sehr leicht in Wasser, gut in Alcohol

löslich, unlöslich in Chloroform, Benzol, Aether. Spectro-

srnpisch zieht es keine distineten Streifen, nur eine

lockte diffuse Verdunkelung im Blauviotett. — In der

fiille gelang es nicht sieber, das Pigment zu consta-

tiren, auch nicht in der mit Oxydationsmitteln behan-

delten. Das Pigment scheint ein Abkömmling des Uro-

biliuj zu sein und zwar ein Oxydationsproduct desselben.

Behandelt man eine Urobilinlösung mit einer 5proc. Lö-

• mg von übermangansaurem Kali, bis keine Entfärbung

!>ses letzteren mehr eintritt so gelingt es nach obeu

svunntem Verfahren ein dem Garrod'schen gleiches

Piment darzustellen. Die Menge ist sehr gering, bc-

-D'ifrs in saurem Medium, grösser ist die Ausbeute in

^Italischer oder neutraler Flüssigkeit. — Verf. giebt

vLIiesslich an, dass durch das Ammonsulfat ein zweites

ihnliches Pigment mit niedergerissen werde, dessen ge-

!.»uerw Srudinm noch aussieht.

Nach der Ansicht Riva'» hängt der mehr oder

iniuder umfängliche Uebergang von Gallenfarbstoff in

trohilin von der Beschaffenheit der von der Leber

x-rrnirten Galle ab, ist also indirect durch die Lebcr-

'Jütigkeit bedingt. Gelbrothe Galle enthält an sich

Min L'robilin und bildet im Darm reichlich davon,

'•rine Galle lässt wenig oder kein Urobilin entstehen.

- Chiodera (22) hat experimentell diese Anschauung

^prüft Die quantitative Bestimmung des Urobilin

findete sich auf Vergleichung der spectroscopisch zu

^rWhtenden Absorptionsstreifen, die im Urin direet

->der im Chloroformauszug, bei den Fäces stet« im
Tbl rroformauszug betrachtet wurden. — Verf. ging so

v r dass er Hunden unter aseptischen Cautelen in das

frfi praparirte Jejunum oder Duodenum direet 50 cem
r-lbe Menschen- oderSchwcinsgallc oder in anderen Fällen

Mrnberieht der gestanteo Mtdiciii. 1881. Bd. I.

grüne Ochsengalle iojicirte. Er fand, dass in Fäces

und Urin das Urobilin in den ersteren (2) Versuchen

erheblich anstieg, resp. überhaupt erst auftrat, dass

jedoch nach Injection der grünen Galle (2 Versuche)

eine Vermehrung desselben nicht zu beobachten war.

Er schliesst, dass, entsprechend der Kiva'schcn An-

schauung die Beschaffenheit der Galle für die Bildung

des Urobilins massgebend ist.

In vielfachen Versuchen hatte Lapicque (23)

früher gefunden, dass die Milz die Aufgabe hat, die

Producte des Zerfalles der rothen Blutzellen auf-

zunehmen, speciell das Eisen des Hämoglobins zurück-

zuhalten. Er theilt jetzt Beobachtungen mit, die er-

geben, dass, wenn man Hämoglobinlosungen intravenös

injicirt (die Versuche sind an jungen nunden gemacht),

nicht die Milz, sondern die Leber es ist, die das Hämo-
globin zurückhält und eisenreicher wird. — Verf. schliesst

daraus, dass gelöstes Hämoglobin in der Leber, die zum

Verfall kommenden Blutzellen dagegen in der Milz fest-

gehalten werden.

Mairet et Vires (24) haben Kaninchen wässerige,

aseptisch zubereitet« Auszüge von Kaninchenleber in-

jicirt und dann den Gang der danach eintretenden Ver-

giftung beobachtet. Alle zehn Thiere starben danach

in längstens einer Stunde. Die Thiere zeigten Miosis,

Exophthalmus, allgemeine Schwäche, Somnolcuz, die

Athmung verlangsamt sich, der Herzschlag wird un-

regelmässig. Es folgt ein Stadium der Erregung mit

zunächst beschränkten, später allgemeinen Muskel-

krämpfen, an die sich der Tod anschlicsst. Die Körper-

temperatur sinkt constant bis zum Tode. Die Ver-

suche der Verff.. den wirksamen Bestandtbeii des Lebcr-

extractes festzustellen, haben nichts Endgiltiges er-

geben.

Fol Ii (25) hat an menschlichen Föten und Neu-

geborenen den Gehalt der Leber an Ferratin uiid desseti

Gehalt an Eisen bestimmt. — Unter fütif Föten fehlte

das Ferratin bei vieren, nur bei einem fand es sich zu

0,12 pCt. des Lebergewichtes und enthielt 1,43 pCt

Eisen. Bei Neugeborenen, die einige Tage gelebt

hatten, fand es sich stets, unterschied sich jedoch von

dem des Erwachsenen durch die Farbe (es war weiss),

war in geringerer Menge als beim Erwachsenen vor-

handen, auch war sein Eisengehalt geringer. Letzterer

betrug im Durchschnitt ca. 2 pCt. des Fcrratins (gegeu

5—6 pCt beim Erwachsenen). Die Art der vorher-

gegangenen Krankheit, ob chronisch oder acut, der Er-

nährungszustand waren ohne sichtlichen Einfluss auf

die Eisenmenge.

Chassevant und Riebet (2f>) versetzen wässerige

Lcbcrextracte, denen Chloroform hinzugefügt war, mit

harnsaurem Natron oder weinsaurem Ammoniak. Ks

bildete sich Harnstoff. Die vorhandenen Albuminstoffe

und das weinsaure Ammon verminderten sich nicht,

während die Menge des hamsauren Natrons abnahm. —
Danach scheint letzteres sich an der Harnstoffbildung

zu betheiligen.

Wertheitncr und Lepage (27) schliesscn aus

ihren Versuchen, dass, entgegen der allgemeinen An-

nahme, die Blutgefässe einen erheblichen Antheil au
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der Resorption der Gallenpigmcnte in der Leber haben.

Sie leiten die Lymphe durch eine Fistel des Duck

thoracicus nach aussen, injiciren in den Duct. hepaticus

des rechten Leberlappens Hammel- oder Ochsengalle,

die ein charactcristisches Spectrum haben, und prüfen

die aus dem Gallcngang des linken Leberlappens aus-

strömende Galle auf die Gegenwart der fremden, in-

jicirten Galle. Vorausgesetzt, dass keine Communi-

cation zwischen beiden Gängen besteht, muss die in-

jicirte Galle — falls sie im linken Gallengange er-

scheint — von den Blutgefässen der rechten Leber

resorbirt worden sein. Stets fand sich nun die fremde

Galle im Secrete des linken Galleuganges. Der Verlauf

und die Dauer der Ausscheidung der injicirten Galle,

sowie Injectionsversuche mit Indigo, die nach dem Tode

der Thierc unter weit höherem Drucke geschahen, als

bei der Galleninjection, sprechen dafür, dass keine

directe Verbindung zwischen den Gallenausfübrungs-

gängen des rechten und linken Lappens bestand.

Also musste die Galle von den Blutgefässen innerhalb

des rechten Leberlappens aufgenommen, in den all-

gemeinen Kreislauf übergegangen und durch den linken

Gallengang ausgeschieden worden sein.

Aseptisch aufgefangene Galle, am Lichte gehalten,

entfärbt sich nach Camus' (28) Beobachtungen, wo-

bei die Entfärbung an der Überfläche beginnt; im

Dunkeln tritt keine Entfärbung ein. Auf 100° erhitzt

(um event. die Wirkung eines Fermentes auszuschalten),

geht die Entfärbung noch schneller vor sich, ja erfolgt

auch im Dunkeln. Die Wärme wirkt also fördernd auf

die Veränderung des Farbstoffes. In jedem Falle ist

aber die Gegenwart von Sauerstoff nöthig: im luftleeren

llaum bleibt die Farbe unverändert.

Dastre und Floresco (29) haben eingehend die

Bedingungen des Ueberganges des rothen Gallcnfarb-

stoffcs in den grünen studirt. Zunächst heben sie her-

vor, dass das Bilirubin in der Galle nicht als solches,

sondern nur als bilirubinsaurcs Alkali enthalten. In

entfärbter Galle erwies sich Bilirubin als unlöslich. —
Keines Bilirubin oxydirt sich unter gewöhnlichen Be-

dingungen spontan nicht in Biliverdiu, dagegen ist dies

der Fall mit bilirubinsaurem Alkali. An einer 0,066 proc.

Lösung von Bilirubin in einer 0,1 proc. Sodalösung stell-

ten die Verff. genauer die Bedingungen fest, unter denen

die Oxydation vor sich geht. Von Einfluss sind ausser

der alkalischen Keaction die Gegenwart von Sauerstoff,

Licht und Wärme. Das erstgenannte und letztgenannte

Moment sind am wichtigsten, spcciell die Wärme ver-

mag für sich allein (bei einer Temperatur von 100°)

die Umwandlung herbeizuführen. Bei gewöhnlicher Tem-

peratur ist zum Uebergang in Biliverdin nothwendig:

Lieht und Sauerstoff. Die einzelnen Componcnten des

weissen Lichtes wirken annähernd gleich. Die normale

Galle verhält sich in den eben genannten Punkten so

wie eine alkalische Lösung von Bilirubin. In gleicher

Weise verhalten sich beide auch gegen Wasserstoff-

superoxyd: sie zersetzen es fast momentan und selbst

bei Abwesenheit von Lieht und Sauerstofl unter Ver-

änderung des Bilirubins. Aber nur bei frischer Galle

tritt diese Zersetzung ciu, nicht an zuvor zum Sieden

erhitzter Galle. Die Verff. beziehen dieses Factum w;

ein in der Galle vorhandenes oxydirendes Ferment, du

aus der Leber stimmen soll, und auf dessen Gegenvart

sie die nicht selten zu constatirende Bildung von Bili-

verdin schon im Thierkörper, speciell in der Gallen,

blase, zurückführen.

Für ein solches Ferment spricht die von ibnea fest-

gestellte Thatsache, dass etwas grüne Galle zu brauner

gemischt, letztere alsbald grün färbt, dies jedoch nick

vermag, wenn sie zuvor gekocht wurde. Auch bläu;

frische grüne Galle Guajactinctur, nicht jedoch gekochte.

Hugounenq und Doyon (30) untersuchten, »t

die in Fancreasextracten enthaltenen Stoffe fähig seien

die Zuckerausscheidung bei pancreaslosen Thiercn ru

beeinflussen. Rinder- und Hundepancreas wurde mit

künstlichem Mageusaft verdaut, das oben schwimmen!-

Fett und die den Bodensatz bildende Nucleiue entfernt,

die die verdauten Eiweisskörper enthaltende Lösnif

mit kochendem Alcohol behandelt und dann weiter Ter-

fahren, wie es Bau mann zur Gewinnung des Jod-

thyrins angegeben. Die einzelnen isolirten Substanz

(Fett, Nuclein, Pepton etc.) wurden in den Magen oder

subcutan eingeführt und die Zuckerausscheidung be-

stimmt. Die Resultate waren negativ, so dass die Ver?

mit Lepine annehmen, dass die innere Secretion

Pancreas unter Beihülfe lebender Zellen des Thierkürper-

(Leukocyten) zu Stande komme. Gummi arabicum für

24 Stunden als ausschliessliche Nahrung gegeben, be-

wirkte keine erhöhte Zuckerausscheidung. Diese *»

gleich der bei vollkommener Inanition. Eine gering

Herabsetzung der Zuckerausscheidung machte Atroph,

das übrigens auch den Gehalt des Blutes an Zucker

herabsetzt,

Auf Grund des Zusammentreffens von Fettneerose'j

im Peritonealraum mit Pancreaserkrankungen hat Flei-

ner (31) untersucht, ob sich in den necrotischen He;

den fettspaltcudcs Ferment findet. Er prüfte dies oiet

Claude Bernard dadurch, dass er zu neutralem

Butterfett Stückchen des necrotischen Fettes hinzufug".

und das Aultretcu saurer Reaction feststellte. Ab Cos-

trole setzte er zu einer zweiten Probe Pancreasstückehe^.

zu einer dritten normales Fettgewebe. In der letzt«

traten keine freien Fettsäuren auf, in der ersten jedoch,

der Partikel aus den Fettnecrosen zugesetzt waren

waren, traten Spaltungen der Butter auf, wenn die Fest

necrose erst wenige Tage bestand. (Verf. hatte sie n>

Hunden und Katzen durch Unterbindung der Pancre**-

venen event. mit Zerreissung des Paucreas erzeugt

Waren dagegen seit der Operation (5—8 Tage vergangen,

so war in den necrotischen Theilen kein fettspaltcndr-

Ferment mehr zu rinden. Verf. schliesst aus seitidi

Versuchen, dass Verletzungen des Pancreas oder Stö-

rungen der Blutcirculatiou in ihm die Fettnecrosen er

zeugen.

Der erste Theil der Müller'schen (32) Unter-

suchungen betrifft die Schutzwirkung, die der der

Respirationsschleimhaut anhaftende Schleim gegen In-

fectionen ausübt. Diese Wirkung scheint sich auf da*

physikalische Verhalten des Schleims zu grüodea

Schüler von M. kouuten (in Bestätigung von Angaben
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Hildebraud's) zeigen, dass die Bronchien gesunder

Thiere frei von Keimen sind, und dass Injectionen von

Terpentin, Argentum uitricum - Lösungen oder anderen

>ierilcn reizenden Substanzen in die Luftwege sterile Ent-

bindungen hervorrufen. Das wird nicht nur etwa dadurch

bedingt, dass der Schleim bactericide Eigenschaften hat:

er ist /war, so lange er nicht mit eiweissreichen Ent-

lündungsprodueten durchsetzt ist, kein guter Nähr-

tioden, doch können Bncterien immerhin auf ihm ge-

deihen. — Die Schutzwirkung des Schleims versagt,

w- nn die Athemwegc mit Infectionserregern überschwemmt

werden, ebenso wenn man durch wiederholte reizende

Inhalationen (Osmiumsäure, Formaldehyd, Ammoniak)

läugerdaucrnde Entzündungen der Respirationsschleim-

haut hervorruft. Dann wandern Microorganismen bis

il die Lungen.

Weitere Versuche befassen sich nun mit der Che-

mie des Schleimes. Betreffs der Reindarstellung des

W icins muss auf das Original verwiesen werden ; es er-

wies sich als eiweiss- und phosphorfrei. Es löst sich

iu Wasser zu einer opalisirenden, sauer reagirenden

Hüssigkeit (1 g Mucin braucht 12,5 cem n/, 0 Natron-

lauge). Die Lösung wird durch Zusatz von Lauge klar.

erwies sich bei der Elemeutaranalyse O-reicher als

Eiweiss, doch C- und N-ärmer. Durch Kochen mit

Säuren, am besten mit 3proc. Schwefelsäure, konnte

eine reducirende Substanz abgespalten werden, und zwar

zu "24—36 pCt. Eine Pentose war es nicht, dagegen

wurde eine Hexose gefunden, die jedoch mit keiner der

bekannten in allen Reactionen übereinstimmte. Verf.

Mfcot sie vorläufig Mucose. Durch Darstellung der

Beniolvcrbiudung konnte weiter das salzsaure Salz einer

Nhaltigcn Verbindung dargestellt werden, die auf fi

C-Atome ein II-Atom enthält und wahrscheinlich eine

dem Glycosamiu analoge Verbindung ( — Mucosamin)

ist Durch Behandlung mit Alkalien erhalt man das

thierische Gummi Land wehr 's. Es scheint, dass die

reducirende Substanz und das thicrische Gummi des

Mucins sehr ähnlich ist den analogen Producteu, die

man aus Eiereiweiss, Ovarialcysten-Flüssigkeit, Magen

-

und Darmschleim erhalten kann.

Das schon mehrfach beobachtete Auftreten von

l'entosen im Harn und die Darstellung von Pen-

tosen aus einem Nuclcoproteid des Pancreas durch

Hammarstcn haben Jazewitcb (88) veranlasst, eine

R«he anderer Organe und Gewebe des Thierkörpers

auf Pentosen (daneben auch auf Hcxosen) zu unter-

suchen. Zunächst stellte er aus Submaxillardrüsen vom
Huude das Landwehr'schc thierische Gummi her. kochte

e* 1—2 Stunden mit 2 proc. Schwefelsäure und prüfte

nach Tollens mit Phloroglucin-Salzsäure auf Pentosen

oder suchte diese spcctroscopisch an ihren Streifen

ü amylalkoholischer Lösung festzustellen. In vier

Versuchen wurden keine Pentoseu gefunden, da-

ngen wurden geringe Mengen Hexosen durch Dar-

stellung ihrer Osazone constatirt. — Weiter wurde das

thierische Gummi aus der Schleimhaut von Rindermagen

und Dünndarm dargestellt. Auch hier konnten nie

Peutosen durch Kochen mit Säuren erzeugt werden.

Auch direetc Behandlung von Speicheldrüsen, Magen-,

Dünndarmschleimhaut mit Mincralsäuren (am besten er-

wies sich 3—4 stündiges Kocheu) ergab nicht die Bil-

dung von Peutosen. Ebensowenig waren sie aus Muciu

selbst zu gewinnen. Dagegen wurde stets eine recht»-

drehende reducirende, nicht gährende Hexose erhalten,

deren Osazon bei 185° schmolz. — Verf. suchte mit

Benzoylchlorür die Natur dieses letzteren Körpers ge-

nauer zu bestimmen. Er fand so, dass das gewonnene

Product stickstoffhaltig ist und nimmt in Analogie zu

den Befunden von Tiemann, Müller u. A. an, dass

der Stickstoff als Amin (Glucosamin?) vorhanden ist

Die zur Untersuchung gelangten Haare wurden von

Hownld '34) zuerst mit Acther, dann mit Wasser ex-

trahirt, der Aetherauszug, der wässerige Auszug und

die rückständigen Haare getrennt untersucht. Der

Aetherauszug wurde verdunstet und das zurückbleibende

Fett mit Natron und Salpeter verbrannt, ebenso die

rückständigen Harne, der wässerige Auszug wurde dagegen

direct untersucht, da das Verbrennen mit Natron und

Salpeter keinen Vortheil bot. Die Untersuchung auf

Jod geschah in der üblichen Weise durch Ansäuern der

aus den Schmelzen hergestellten wässerigen Lösung mit

Schwefelsäure und Schütteln mit Chloroform, bei den

wässerigen war noch ein Zusatz von etwas rauchender

Salpetersäure erforderlich. Durch Vergleichung der so

erhaltenen gefärbten Chloroformlösung mit einer Lösung

von Jod in Chloroform konnte das Jod annähernd quan-

titativ bestimmt werden — Unter normalen Verhält-

nissen fand sich kein Jod in den Haaren, dagegen regel-

mässig nach dem Gebrauch von Jodkalium: so nach

Gebrauch von 20 g im Laufe von 3 Wochen in 10 g

Haar 0,4 mg Jod, und zwar 0,1 im Fett, 0,8 in den

Haaren, im Wasserextract nichts; auch dann, wenn

seit dem Aussetzen des Jods schon längere Zeit —
10 WT

ochen — verstrichen war, fand sich noch Jod.

Einige Beobachtungen au Crctins schienen darauf hin-

zuweisen, dass bei diesen auch ohne vorhergegangenen

Gebrauch von Jodpräparaten Jod in den Haaren nach-

weisbar ist Dementsprechend enthielten die Haare

eines thyreoidectomirten Hundes Spuren von Jod. Nach

einem Versuch an einem Hund, der grössere Dosen

Jodkalium subcutan erhielt, war nach 5 und 10 Tagen

noch kein Jod nachzweisen, dagegen nach 21 Tagen. —
Zur Untersuchung, in welcher Form das Jod in den

Haaren vorhanden sei, wurde das Fett aus dem Haar

des erwähnten Versuchshundes zuerst gereinigt, dann

die ätherische Lösung durch Natriuinalcohol in der

Kälte verseift, wobei die Seifen in grossen Flocken aus-

fielen. In der Aetherlösung war kein Jod nachzuweisen,

auch nicht nach dem Schmelzen mit Natron und >al-

peter. Die Seifen wurden in Wasser gelöst und die

Fettsäure durch verdünnte Schwefelsäure ausgefällt.

In der sauern wässerigen Flüssigkeit war kein Jod vor-

handen, dagegen in der Fettsäure, vertnuthlich als

Dijodstcarinsäure. Iu den mit Aether und Wasser er-

schöpften Haaren konnte in einem Falle Jod nachge-

wiesen werden. Das Jod findet sich bei Behandlung

mit Jodkalium nicht allein in dem während der Jod-

kaliumbehandlung wachsenden Theil, sondern auch in

dem vorher schon bestehenden (naarspitzen). Ebenso

10 *
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wie Jod ging auch Brom bei Bromkaliumbehandlung in

die Haare über.

Im Auschluss hieran untersuchte Verf. den flüssigen

Inhalt von zwei von Kocher operirtcn Kropfcysteu und

einige Proben vou Fischthran. In der Gystcnflüssigkeit

fand hieb kein Jod. in rohem Kischthran auch nicht,

dagegen in reinem Fischthran in 10 cem 1 mg Jod.

Mi wa u. Stöltzncr (85) untersuchten die Schild-

drüsen von 15 Personen — 3 Erwachsenen, einer Früh-

geburt, 1 1 dem ersten Lebensjahre angehörenden Kin-

dern — auf Jod. Nur in der der Erwachsenen fand

es sich. Ferner suchten sie in Hühnereiern vergeblich

Jod nachzuweisen. In Anbetracht dieses Ergebnisses,

sowie der Thatsache, dass bei erwachsenen Thieren die

Jodmenge in der Schilddrüse je nach der Nahrung

schwankt, sodass Jod bei reiner Fleischkost bis auf

Spuren schwindet, oder überhaupt vermisst wird, auch

beim Menschen nicht ausnahmslos angetroffen wird,

schliessen sie, dass es ein unwesentlicher Bestandteil

der Thyreoidea ist und diese das eingeführte Jod nur

zurückhalte, gleichwie die Leber manche trifte.

Ausgehend von den Beobachtungen Bau mann 's,

nach welchen der Jodgehalt der menschlichen Schild-

drüsen in Freiburg i. B. ein weit geringerer ist, als in

Berlin und Hamburg, hat Oswald (36) diese Verhält-

nisse für die Schweiz genauer verfolgt Gestützt auf

ein umfangreiches Zahlenmaterial, betreffs dessen auf

das Orig. verwiesen werden muss, kommt Vf. zunächst

zu dem Resultat, dass, entgegengesetzt deu Beobach-

tungen Bau manu 's in Deutschland, in der Schweiz

gerade in Gegenden, in welchen der Kropf endemisch

ist, die Schilddrüsen einen höheren Jodgehalt aufweisen,

wie da, wo dieses nicht der Fall ist. Es fand sich

ferner, dass alle Drüsen, welche viel Colloid enthalten,

auch reich sind an Jod, und zwar entsprechend ihrem

Colloidgehalt, und dass auch fast ohne Ausnahme die

jodreicheu Schilddrüsen viel Colloid enthalten. Da der

Einwand nabeliegt, dass der Jodgehalt der Schilddrüsen

durch Gebrauch von Jodpräparaten beeinflusst sein

könnte, hat Verf. weiterhin auch Schilddrüsen von

Schweinen, Schafen und Kälbern aus verschiedenen Ge-

genden untersucht. Die Schilddrüsen von Schafen

zeigten sich gleichfalls bei viel Colloid jodreicher. Der

Jodgehalt der Schilddrüsen von Schweinen zeigte sich

durchschnittlich in dem kropffreien Aargau höher als

in Savoyen (Kropfgegend), aber die ersteren enthielten

auch viel Colloid. Um ganz sicher zu gehen, unter-

suchte Verf. noch die Schilddrüsen vou Kälbern vom

linksseitigen l'fer der Aar, wo Kropf nicht vorkommt,

und vom rechtsseitigen, wo der Kropf endemisch ist.

Auch hier zeigten sich keine Beziehungen zum Kropf,

vielmehr hing auch hier der Jodgchalt vom Colloid-

gehalt ab.

Weiss (87) hat nach Kabourdin's colorime-

irischer Methode den Jodgehalt von 50 Schilddrüsen

bestimmt. Für Breslau und l'mgegend hat eine Drüse

im Durchschnitt 6.6 g Trockensubstanz mit 8,8 mg Jod.

Für den Hirschberger Kreis ergiebt sich 11.5 Trocken-

rückstand mit 5.54 mg Jod. — Für Breslau stellt sich

somit der Jodgehalt gleich dem für Hamburg, höher

als für Freiburg (2,5 mg), niedriger als für Berlik

(«.6 mg).

Unter neun Kröpfen konnte zweimal Jod nur ii

Spuren nachgewiesen werden; bei den übrigen betrui;

er zwischen 5,74 und 11,0 mg. Hatte Jodbehaudlur^

stattgefunden, so lag der Jodgehalt erheblich h

(bis 38 mg). — Endlich wurden die Schilddrüsen im

acht Kindern untersucht. Dreimal wurden nur Spurt l

gefunden, in vier weiteren Fällen betrug der Jodgekall

0,07—0,17 mg. Nur einmal 0,78 mg.

Jolin (88) hat nach Baumaon's Angabe ticbra

einer Reihe normaler Schilddrüsen vier kropfig ent-

artete auf ihren Jodgehalt untersucht. 2 pareueby

matös degeucrirte enthielten nur Spuren von Jod, eit

Cysteukropf 1,2 mg. Ein Colloidkropf 3 mg Jod. -

Die drei ersten zeigen demnach einen absolut und re-

lativ gegen die Norm verminderten Jodgehalt, la-

vierte Fall einen absolut annähernd normalen, relati»

d. h. in Beziehung zum Kropfgewicht gleichfalls nr

minderten Gehalt an Jod.

Gley (89) hatte gefunden, dass bei Kaninchen d
•

l'arathyroiddrüse eine erhebliche Wichtigkeit zukomn

insofern bei Exstirpatiou der Tbyroidca mit Zurücl

lassung der Paratbyroiddrüsen das Bild der Caebeni

thyreopriva nicht zustande komme. Nach der Ent

deckung des Jods in der Thyreoidea hat er nun t«

gleichende Bestimmungen des Jodgehaltcs dieser und

der Paratbyroiddrüsen an Kaninchen und Hunden e

macht. Im Mittel der 6 Kaninchenvcrsucbe ergab ad.

dass auf eine frische Thyreoidea vou 0,19 g gefur.d.-

werden 0,034 mg Jod; auf 0,012 Nebendrüse dagreu

0,08 mg Jod. — Im Mittel der 5 Hundeversuche face

er: 1,22 g Thyreoidea = 0,22 mg Jod, 0,016 g Neb»-

drüsu = 0,045 mg Jod. Bei den Kaninchen ist al-

absolut und relativ, bei den Hunden nur relativ mth:

Jod in deu Nebendrüsen zu constatiren. — Auch a>

diesem chemischen Befunde schliesst Verf., dass

Nebendrüsen functionell zur Thyreoidea gehören.

Günther (40) fand in einer normalen mensch

liehen Schildrüsc unbekannter Herkunft Crystallc in

Form rhombischer OeUeder, farblos mit einem Stich in

Gelbliche, 10—30 /i gross, ohne deutliche Doppelbrechung

— Sie lagen in Gruppen von 5— 10 In den Alveole

Sie sind unlöslich in Wasser und massig concentrirt«-

Salz- und Salpetersäure, quellen langsam iu lOproc. Kai:

lauge, färben sich gelb durch Ueberosmiumsäun- 1»-

24 stündiger Einwirkung. Sie färben sich mit Aniln

farbstoffen. lassen microchemisch kein locker gebundene

Eisen nachweisen. Die Crystallc haben Eiweissnatu:

sie geben Xanthoprotcin-, Millon-, Biurctreactieii.

Achnlich dem Colloid halten sie Eosin gegenüber >al*

saurem Alcohol fest. — Sie stehen vielleicht mit dm
Colloid in näherem Zusammenhang.

Die Cerebrospinalflüssigkeit des Kalbes, duni

Einstich in die freigelegte Membrana atlanto-occipiuli-

erhalten. fand Nawratzki (41) wasserklar, farblos, tot

sehr schwach salzigem Geschmack; sie enthält tth<

Gerinnsel oder Flöckchcn, rcagirt alkalisch, wird bOB

Kochen opalescent: auf Zusatz von Essigsäure zu dn

gekochten Flüssigkeit bildet sich ein äusserst fein-
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flockiger Niederschlag. Vou 20 Kinzclportionen gaben

7 schwache Biuretreaction, 115 nicht, alle gaben eine

positive Trommer'sche Keaction auf Zucker, auf dessen

lieber« Feststellung die Untersuchung ganz besonders

gerichtet wurde. Im Widerspruch mit Halliburton

erwies sich die reducirende Substanz nicht fällbar

durch neutrales Bleiacetat. Durch die Darstellung des

Osazons vom Schmelzpunkt 204—-205°, rechtsseitige

Polarisation stark eingdampfter Lösungen und Gährung

konnte die reducirende Substanz mit Sicherheit als

Traubenzucker erwiesen werden, wenn auch die Dar-

stellung des Zuckers in Substanz nicht gelang. Die

.,'uantität wurde zu 0,0461 pt't ermittelt. Brcnzka-

techin. welches von verschiedenen Autoren als Bestand-

teil angegeben resp. vermuthet ist, fand sieh nicht. —
Was die Zusamincu setzung betrifft, so ergab sieb im

Kittel von 8 resp. 10 Analysen für lOOTheile: Kiweiss

0.031 pCt., sonstige organische Substanz 0,279 pCt., an-

organische Salze 0,814 pCt., Wasser 98,887 pCt. Die

.\>rhenanalysen ergaben u. A.. dass das Verhältnis« von

i hlorkalium zu Chlornatrium im Durchschnitt = 1 : 20,41

war, was mit den vorhandenen Angaben gilt übereinstimmt.

1. Cerebrospinalflüssigkeit des Pferdes. Zur genaueren

l iitersuehung der reducirenden Substauz fehlte es an

Material, auch konuten nur kranke Pferde benutzt und,

bis tuf einen Kall, die Cerebrospinalflüssigkeit erst

mehrere Stunden nach dem Tode entnommen werden.

Zucker war mittelst der Troromer'schen und Phenyl-

L)drazinprobe nachweisbar, in der frischen Flüssigkeit

mehr als in der post mortem entnommenen.

3. Cerebrospinalflüssigkeit vom Menschen. Die-

selbe wurde durch Lurnbalpunctiou gewonnen und

stammt von Individuen mittleren Lebensalters, die sich

alle, bis auf eines, wegen progressiver Paralyse in der

Irrenanstalt befanden. Die Flüssigkeit war meistens

»lar und farblos, nur hin und wieder durch geringe Blut-

tunmischung gelblich tiugirt und reagirte stets schwach

aikalLsch. Beim Kochen trat in der Regel deutliche

Trübung auf, ber nachträglichem Essigsäurezusatz fein-

flockiger Niederschlag. Die Trommer'sche Probe fiel

stets positiv aus. die Nylander'sche und Phcnylbydrazin-

probe mehrmals negativ. Der Eiweissgcbalt schwankte

in 7 Fällen von 0,047— 0,170 pCt., war also durchge-

hends höher, als in der Cerebrospinalflüssigkeit des

Kalbes. Als Ursache der Differenz vermuthet Verf. das

Bestehen von Fieber, welches wenigstens in allen Fällen

hohem Eiweissgehalt vorhanden war. Die reduci-

Rnde Substanz konnte wiederum mit Sicherheit als

Traubenzucker erwiesen werden. Der Gehalt ergab sich

H 0.056 pCt. : Brcnzkatechin faud sich wiederum nicht.

Die schon von Hoppe-Seyler gemachte Beobachtung

•Uss die reducirende Substanz nach dem Tode sehr

»chnelt verschwindet, konnte Verf. in mehreren Fällen

^tätigen. Vermuthlich handelt es sich auch hier um
'»lycolyse.

v. Jaksch (42) hat, von dem Gedanken ausgehend,

dass die mikroscopisch gefundenen Veränderungen des

Hirnes vielleicht einen chemischen Ausdruck in Aende-

ruogen des Stickstoflgehalts finden könnten, diesen an

drebsig Hirnen bestimmt. Ausser der Frage, ol. Er-

krankungen des Hirns Acudcruugeu bedingen, sollte

noch entschieden werden, ob der Stickstoffgehalt der

rechten und linken Hemisphäre gleich ist. Letzteres

ist der Fall. Im Mittel aus 25 Bestimmungen war für

100 g linke Hirnsubstanz (Frontal läppen) 1,89 N, für

100 g rechte 1,81 g (29 Beobachtungen). — Ein Ein-

fluss von Hirnerkiankungen auf den Stickstoffgehalt

konnte nicht erwiesen werden. Die Schwankungen,

die sich bei Hirnerkrankungen fanden, bewegten sich

in denselben Grenzen wie bei den sonstigen Affectionen.

Kruckenberg und Bruuner haben die in den

Nebennieren vorkommende „eisengrünende" Substanz

ihrer Eisenreaction und ihrer stark reducirenden Eigen-

schaften wegen für Brcnzcatechin erklärt; nach v. Fürth

(4a) besteht aber in der Eisenreaction ein grosser

Unterschied: beim Brcnzcatechin gelingt es ohne

Weiteres, die durch Zusatz von Natriumcarbonat violett-

roth gewordene Mischung durch Essigsäure wieder grün

zu färben, bei der Ncbennicrensubstanz gelingt dieses

jedoch niemals. Auch ist die ursprüngliche Grün-

färbung weit weniger haltbar, als beim Brenzcatechin.

(iegen die Identität spricht ferner der Umstand, dass

die Nebennierensubstanz im Acther unlöslich ist. Die

entgegengesetzt lautenden Angaben von Mühlmann
konnte Verf. nicht bestätigen. Durch trockene Destilla-

tion wurde aus der Nebennierensubstanz Brenzcatechiu

oder eine sehr ähnliche Substanz erhalten. — 2. Die Ver-

suche zur Isolirung führten zu keinem befriedigenden

Resultat; besondere Schwierigkeiten machte die Trennung

von Inosit, welcher einen constanten Bestandtheil dar-

stellt. Auf sehr umständlichem Wege erhielt Verf.

schliesslich aus 2000 Schweinenebennieren nur ca. 0,4 g

einer stickstoffreichen Substanz, deren Eigenschaften

keitie genügenden Garantieen für Reinheit boten. —
3. Unter den Umwandlungs- und Zersctzungsproductcn

der eisengrünenden Substanz fand sich kein gut characte-

risirter Körper. — 4. Reduction der brenzeatechinähn-

liehen Substanz. Durch Reduction mit Zink oder

Magnesium in saurer Lösung gelangt man, wie Hof-

meister gefunden hat, zu einem Körper, welcher sieh

von der ursprünglichen brenzcatcchiuähnlichcn Substanz

durch weit grössere Beständigkeit unterscheidet. Der-

selbe reagirt nicht allein mit Ferrichlorid, sondern

auch mit Fcrrosalzen, während die ursprüngliche

Substanz dieses mit letzteren Salzen nicht thut, und

hat ausgesprochene und nachhaltige physiologische

Wirkungen. — Weitere Mittheilungen werden in Aus-

sicht gestellt.

Die sog. Nicrcnstrumcn sollen nach Grawitz von

abgesprengten Nebennierenkeimen ausgehen, jedoch

wird diese Anschauung noch bestritten. Da die Neben-

nieren sich durch einen sehr hohen Leoithingehalt aus-

zeichnen, hat Gatti (44) den Lccithiugehalt einer

operativ gewonnenen Nierenstruma bestimmt (Methode

nach Hoppe-Seyler. Verarbeitet wurden 50gSubstauz).

Er fand den auffällig hohen Gehalt von 3,4735 p('r.

Lecithin. Dieses Resultat scheint ihm die Grawitz-

sehe Anschauung erheblich zu stützen, dass diese l!e-

sehwülstc von den Nebennieren abstammen.

Anknüpfend an den Befund T*H Oddi über das
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Vorkommen von Chondroithinschwefelsäure in der

Amyloidlcber untersuchte Krawkow(45) zunächst, ob

sonst noch unter pathologischen Verhältnissen oder im

normalen Organismus Chondroithinschwefelsäure sich

findet. Er fand sie ausser in 8 Fällen von Amyloid-

leber auch in amyloidentarteter Milz und Niere; sie

scheint also für alle amyloidcntarteten Organe characte-

ristisch zu sein. Dagegen fand sie sich bei anderen

krankhalten Zuständen, wie Tuberculose, Nephritis,

Peritonitis, Pneumonie etc. nicht. Auch nicht in

Fibromen. Sarcomen, Careinomcn. — Von normalen

Organen enthielten Chondroithinsehwefclsäurc uur die

Aortenwand und elastische Elemente (Ligamentum

nuchae), in grösserer Menge Wirbel der Knorpelfische

(Aeiponser), Magenschleimhaut in geringer, bei wirbel-

losen Thieren (Krebs) findet sie sich nicht. — Nach

kurzer Darlegung der bisherigen Methoden der Dar-

stellung des Amyloids, die kein reines Product ergaben,

bespricht K. die von ihm befolgte. Die zerkleinerten

Organe wurden mit dünnem Ammoniak ausgezogen,

über einem Nickeldrahtnctz zerrieben, weiter mit

schwachem Ammoniak behandelt, bis die Waschflüssig-

keit keine Chondroithinschwefelsäure mehr enthält.

(Nachweis: Einengen. Kochen mit verdünnter Salzsäure,

Prüfen auf Anwesenheit von Schwefelsäure und redu-

cirender Substanz.) Nun 3—4 Tage Verdauung mit

Magensaft, Lösen des Rückstandes mit Ammoniak,

wobei jetzt nur elastische Fasern und Gefässe ungelöst

bleiben, Fällen mit Salzsäure, Waschen des Nieder-

schlages mit Wasser, Alcohol, Aether. Man erhält so

ein in Ammoniak löslich gewordenes Amyloid, aber

dieses enthält noch Nucleine beigemischt, die seinen

Phosphorgcbalt bedingen. Diese trennt man durch Zu-

satz von Barytwasscr, in dem Amyloid löslich, die

Nucleine unlöslich sind. Das nun resultirende Amyloid

ist phosphorfrei. Es enthält: 49—50 pCt. C, 6.65 bi»

6.8 pCt. H, 13-14 pCt. N, 2,65-2,89 pCt. S. Be-

kanntlich giebt nicht unter allen Umständen die amy-

loide Substanz die Farbenreactioncn mit Jod und

Mcthylviolet. Prüfte K. sein Amyloid in den ver-

schiedenen Stadien der ftcindarstelluog, so zeigte sich,

dass stets die Färbung auf Mcthylviolet, nicht immer

die mit Jod eintrat. Das scheint mit bestimmten

physikalischen Zuständen des Amyloids zusammen-

hängen: gelöstes Amyloid giebt Jodrcaction nicht, doch

trockenes. — Bebandelt man Amyloid mit essigsaurem

Kupfer und Kalilauge, so spaltet es sich in einen Ei-

weisskörper und Chondroithinschwefelsäure, welch letztere

allein noch die Amyloidreaction giebt. Amyloid ist

danach eine feste, vielleicht esterartige Verbindung von

Chondroithinschwefelsäure mit einem Eiweisskörpcr. In

dem nach der Verdauung in Ammoniak löslichen Amy-
loid ist vielleicht an Stelle des Albumins; eine Albu-

mosc getreten. — Schliesslich theilt Verf. mit, dass in

der normalen Aortenwand eine nach Eigenschaften und

Zusammensetzung dem Amyloid gleichende Substanz

vorkommt, was nicht nur auf die Thatsache des so

häutigen Entstehens der amyloiden Entartung an den

Gelassen Licht wirft, sondern beweist, da.ss auch das

Amyloid ein physiologisches Vorbild hat.

, Physiologische Chemie.

VI. Verdauung und verdauende Secrete

1) Evans, IL Muir, Note on intestinal gams.

physiological and pathological. Brit. med. journ. 64^
— 2) Hofbauer, L., Tägliche Schwankungen der

Eigenschaften des Speichels. Pflüger's Arch. f. d. ges.

Physiol. 65. S. 503. — 3) Latim er. Caroline W.
and I. E. Warren, On the present of the amylolyti

ferment and its zymogen in the salivary glanda. The

journal of experiment. med. IL p. 465. — 4)Schneyer,
Joseph, Der Sccretionsnerv des Magens. Beitrag rar

Theorie der Magensecretion. Zeitschr. für klin. Med.

32. S. 131. — 5) Ruzicka, Stanislav, Experimenten.

Beiträge zur Lehre von der Selbstverdauung des Magens.

Wien. med. Presse. 10—2C — 6) Schüle, A-, Zur

Kenntniss von der Zusammensetzung des normalen

Mageusaftes. Zeitschr für klin. Med. 35. S. 543. -
7) Derselbe, Ueber die Pepsinabsonderung im nor-

malen Magen. Ebendas. 35. S. 53s. — 8) Ver
hägen, A., Nouvelles recherches sur les seervtion»

gastriques. La Cellule. XIII. — 9) Maun, Ero<
Beiträge zur Lehre der künstlichen Verdauung des Ei

weisses durch Salzsäure und Pepsin. Inaug.-Disvsrt

Erlangen. — 10) Krön er, W., Zur Frage der Pepsin

Verdauung. Yirchow's Archiv. Bd. 150. S. 260. —
11) Pfleidcrcr, Ein Beitrag zur Pepsin- und Lab-

Wirkung. Pflüger's Arch. f. d. ges. Physiol. 66. S. 605

— 12) Warren. Josef, W., On the presence of a milk

curdling ferment (pexiu) in the gastric mueous nun
brane of vertebrates. The journal of experim. med. II

p. 475. — 13) Fräser, J. W., On the action of in-

fused beverages on peptic and paucreatic digestu*

.lourn. of anat. and physiol. 31. p. 469. (Künstlich-*

Verdauungsversuche; Verf. schliefst aus ihnen, <h««

Kaffeeinfus am wenigsten, mehr Thce. am meistfj

Cacao die Eiweissvcrdauung durch Magensaft verlang-

samen. Die Verlangsamung wird besonders durch dk

Gerbsäure bewirkt, die die Eiweissc und den Li.' in

niederschlägt. Auf Pancreaswirkung scheinen difv

Substanzen ohne Einlluss zu sein.) — 14) Kleine.

F. K., Der Eiufluss des Morphiums auf die Salzsäur«-

secretion des Magens. . Deutsche med. Wochenschrift.

No. 21. — 15) Lindemann, W., Leber die Löslieh-

keitsverhältnissc des Paracasci'ns im künstlichen Magen-

saft Virchow's Arch. Bd. 149. S. 51. — 16) Harley
Vaughan, On the breaking up of fat in the alimentär}

canal under normal circumstauccs and in the absenc

of the pancreas. The brit. med. journ. p. 1218. —
17) Hedon, E. et J. Ville, Sur la digestion et h
resorbtion des graisses apres fistule biliaire et exstir

pation du pancreas. Arch. de physiol. norm, et pathol

(5) IX. p. 606. — 18) Hedon, E'., Hur la role du sik

pancreatique et de la bile dans la resorption de la graisv

Arch. de physiol. (5.) IX. p. 622. — 19) Röh-
mann, F., Zur Kenntniss der bei der Trypsin Verdauung
mit dem Casein entstehenden Producta. I. Bcr. d. d

ehem. G. XXX. S. 1978. — 20) Linossier, Ii-

Nota sur la digestion pancreatique chez les hyperebkr-

hydriques. Compt. rend. No. 15. — 21) Hörne-
rn an n, Georg, Beiträge zur Kenntniss der Aufsaugung
und Ausscheidungsvorgänge im Darm. Archiv für Ver

dauungskrankheiten. No. XXI. — 22) Camus, L H
E. Gley, Action du smim sanguin et des Solutions A<

propeptoue sur quelques ferments digestives. Arch.

de physiol. norm, et patholog. (5) IX. p. 764.

Evans (1) hat zwei Proben von Gasen untersuchen

lassen, die er den Schwimmblasen vom Stockfisch ent-

nahm. Bei ihm hat die Schwimmblase keine Communi

cation mit dem Darm. Kohlensäure war immer in Spu-

ren vorhanden, Stickstoff 87,8 bezw. 82,05 pCt., Sauer-

stoff 12,18 bezw. 17,95pCt. — Im Wasser ist der Sauer-

stoff zu 34 pCt. der absorbirten Gase enthalten, N nur
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•u pCt. Aus dem Ueberschuss an Stickstoff, der in

drr Schwimmblase constatirt wurde, schliesst Verf., dass

* sich um eine Secretion von Stickstoff handeln

misse. In derselben Weise, meint er, könne auch der

Stickstoff, der sich in den Gasen des Magcndarmcanals

finde, secernirt sein, er brauche nicht von verschluckter

Luft heriurühren.

Hofbauer (2) prüfte die diastatische Kraft des

iu verschiedenen Tageszeiten seceroirten Speichels.

\U Maas* der diastatischen Kraft galt die Menge des

..in bestimmter Quantität Reisstärkcklcister gebildeten

Zuckers, der polarimetrisch gemessen wurde. Es fand

sich, dass constante Schwankungen der dia>tatischcn

Wirksamkeit bestehen, die sich zum Theil spontan

p Itend machen, zum Theil durch die Nahrungsaufnahme

K»-dingt sind.

Was die ersteren betrifft, so ist die Wirksamkeit

In Morgens am höchsten, sinkt dann, um gegen Mittag

wteiet anzusteigen und bis zum Abend wieder abzu-

Uleft. — Der Einfluss der Nahruug characterisirt sich

'iurrh eine Abnahme der diastatischen Fähigkeit nach

j.d<-r Aufnahme derselben, und zwar durch eine um so

„Tn-rtcre. je consistenter und reichlicher die Mahlzeit

i»t. Die chemische Beschaffenheit scheint dabei keinen

Kinftuss zu haben.

Verf. macht dann aufmerksam auf die Differenzen,

di der Speichel vor und nach einer Mahlzeit im Aus-

leben und im Gehalt an festen, geformten Bestand-

teilen bietet: vorher ist er mehr oder minder trübe,

nthiilt Flocken, die aus Epithelien bestehen und All-

milig einen Bodensatz bilden, nachher ist er klar und

bildet nie einen Satz. Auch die Menge des Mucins

«ird durch die Nahrungsaufnahme geändert; vor einer

wichen ist sie gering, nachher beträchtlich erhöht, um

M mehr, je reichlicher die Nahrung war. Der Mucin-

^ halt des Speichels verhält sich also umgekehrt wie

v ine diastatischc Kraft.

Latimer und Warren (8) haben Auszüge aus

den Speicheldrüsen verschiedener Thiere gemacht und

sie auf die Anwesenheit saccharificireudcn Fermentes

Prüfung mit 1 proc. Stärkelösung) resp. eines Zymogens

untersucht. Zur Vermeidung der Käulniss benutzten

sie Chloroformwasser oder 1 proc. Fluornatriumlösungen

mm Eitrahiren. Auf Zymogen prüften sie so, dass sie

bri Abwesenheit von Ferment das Extract mit 1 proc.

Essigsäure für 10 Minuten ansäuerten, dann neutrali-

Mtn und nun auf Stärkekleistcr wirken Hessen. Posi-

tiven Ausfall, d. h. Auftreten von Zucker, betrachten

sit uls beweisend für Zymogen. — Die Speicheldrüsen

wurden meist frisch entnommen; einige lagen kurze

Zeit in Alcohol, was nicht schädlich zu sein schien

;

lodere einige Monate, wodurch die fermentative Wir-

kung stark beeinträchtigt war. — Die Resultate waren

veehselnd nicht nur bei den verschiedenen Thierk lassen,

vodern auch bei verschiedenen Individuen derselben

<i»trung. So bei Hunden und Katzen fand sich in der

Mehrzahl Ferment und Zymogen, in einer Minderzahl

nicht. Sehr reich an Ferment waren Schweinedrüsen.

Bei Opossums war Ferment im Beginn des Winter-

schlafes, nicht am Ende desselben nachzuweisen. Zymogen

fand sich nie. Bei Hatten und Mäusen war gleichfalls

viel Ferment vorhanden, kein Zymogen. Dagegen fand

letzteres sich neben Fermeut bei Ochsen und Schafen.

Schneyer (4) fand (ebenso wie Pawlow und

Schumi)w a), dass auf electrische Reizung des Vagosym-

pathieus, resp. nach Durchschneidung desselben, seines

peripherischen Stumpfes bei Hunden, denen der Oeso-

phagus uuterbunden und eine Magentistel angelegt war,

eine erhebliche Secretion verdauungstüchtigen Magen-

saftes eintrat. Die Absonderung trat in der Regel erst

7—10 Minuten nach Beendigung des Reizes ein. Da
eine Reizung des centralen Yagosympatbicusstumpfcs

ebenso wenig wie eine des Splanchuicus Secretion hervor-

rief, hält Verf. den N. vagus für den die secretorischen

Fasern leitenden Nerven.

Führte Verf. seine Versuche an Hunden aus. die

durch Nährklystiere ihre Nahrung erhielten, so erhielt

er trotzdem ein gut verdauendes Stieret Damit steht

nicht im Einklang die Hay e m - Win ter 'sehe Annahme,

dass ohne Nahrungszufuhr in den Magen die Schleim-

haut keine freie Salzsäure, sondern nur Chloride ab-

sondere, dass erst unter Vermittlung der Nahrungs-

mittel aus den Chloriden freie Salzsäure entstehe. Der

durch Hunger hervorgerufene Inanitionszustand stellt

einen pathologischen Zustand dar, in dem die Magen-

drüsen unfähig sind, freie Salzsäure zu bilden.

Ruzicka (5) ist zu seinen Untersuchungen veran-

lasst worden durch die Thatsachc, dass normale Magen-

schleimhaut nicht der Verdauung unterliegt. Er suchte

durch künstliche Verdauungsvorsuchc zu entscheiden,

worauf dies beruht. Die meisten Versuche sind an

Fröschen, einige an Hunden angestellt. Magen resp.

Darm wurden mehr oder minder lange der Verdauung

unterworfen und dann microscopisch untersucht. Es

zeigte sich, dass das Deckepithcl der Magenschleimhaut

die grösste Resistenz gegenüber den Verdauungssaften

besitzt, was sich vielleicht durch eine Art Anpassung

erklären lässt. Von Wichtigkeit ist daneben die nor-

male Ernährung der Schleimhaut, nützlich wohl auch

die Schleimbedeckung. Der alkalischen Beschaffenheit

des die Schleimhaut durchströmenden Blutes weist Verf.

keine Bedeutung zu. — Die Arbeit enthält sehr reiche

Literaturangabcu.

Schülo (6) gewann den Magensaft auf reflecto-

rischem Wege dadurch, dass er zunächst den Magen im

nüchternen Zustande exprimirte. Das Versuchsindivi-

duum kaute dann 10 Minuten lang eine Citronenschale,

wobei aller Speichel ausgespieen wurde. Dann wurde

nach Spülung der Muudhöhle durch eine Sonde noch-

mals exprimirt. Es entleerten sich 10—15 cem Saft,

der keinen Gallenfarbstoff, kein Rhodan enthielt. Er

stellte eine klare Flüssigkeit dar mit einer ca. >, 5 des

Volums ausmachenden Schleimflocke. In einem sieh

ansammelnden geringen Sediment fanden sich Leuco-

cytenkerne. Die Flüssigkeit enthielt 0,14-0,22 pCt.

Salzsäure. Die peptonisirende Kraft von 30 cem Saft

(nach Hammerschlag bestimmt, betmg M)

—

hh pCt.

Ergab keine Xantboproteinreaction, enthielt kein Pepton

und reducirte keinen Rohrzucker.

Derselbe (7) untersuchte an einer Reihe magen-
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gesunder Menschen, wie gross die eiweissverdauende

Kraft des Magensaftes auf der Höhe der Verdauung ist,

wie sich die einzelnen Nahrungsmittel in Bezug auf die

Secretion eines eiweissverdauenden Saftes verhalten, ob

im Verlaufe des Verdauungsprocesses sich die peptoui-

sirende Kraft des abgesonderten Saftes ändert. Er

bediente sich des folgenden Verfahrens (Hammer-
schlag): 3 cem des filtrirten Mageninhaltes werden

mit 10 cem einer 0,4 pCt. Salzsäure enthaltenden Al-

huminlösung in einem Esbach'schen Röhrchen für eine

Stunde bei 37° gehalten. Dann wird das EsbachVhe Re-

agens hinzugefügt und nach 24 Stunden die Eiweiss-

meuge abgelesen. — Der beim Probefrühstück nach

1 Stunde, bei der Probemahlzeit nach 8 Stunden, bei

einem Milchmehlbrei nach einer Stunde entnommene

Mageninhalt zeigte nicht unerhebliche Differenzen seiner

eiweissverdauenden Kraft, doch war ein deutlicher Ein-

fluss der Qualität der Ingesta nicht zu constatiren.

Im Mittel wurden 60—70 pCt Eiweiss verdaut. Im

Verlaufe des Verdauungsprocesses nimmt die verdau-

ende Kraft allmälig zu: sie war beim Probefrühstück

ungefähr nach einer Stunde auf der Höhe angelangt —
Bei einem hochgradigen Magencatarrh ex potu und

einem Falle von Magencarcinom war das Peptonisa-

tionsvermögen erhalten, bei einem zweiten Carcinom

fehlte es fast vollständig.

Vcrhägen (8) bringt in Fortsetzung seiner Unter-

suchungen zunächst neue Beläge für die von ihm an-

gegebene Absonderung eines salzsäurcfreien Magen-

saftes im Verlauf der Verdauung. Er sieht sie erwiesen

1. durch die während der Verdauung stattfindende Ab-

nahme dos absoluten Säuregrades des Mageninhaltes,

2. durch die Abnahme des gebund. Chlors (Chlor combine

nach Bayern-Winter) in ihm, 3. durch das Verhalten

der freien Salzsäure, die ungeändert bleibt oder ansteigt.

— Weitere Versuche beziehen sich auf den Einfluss

der Nahrung auf die Art des producirten Magensaftes.

Kr findet seine früheren Resultate bestätigt, dass die

Eiwcisssubstanzen die speeifischen Erreger des salz-

säurehaltigen Magensaftes sind, dass die Zuckerarten

keine Salzsäurcabscheidung bewirken, ja die durch an-

dere Stoffe angeregte beschränken, dass Stärke entweder

keine oder sehr geringe Salzsäureabschcidung auregt.

Wie Stärke verhält sich destiliirtes Wasser.

Mann (9) benutzte für seine Verdauungsversuche

je 0,5 g hartgekochten, frischen Hühnereiweisses, die

mit 50 cem Wasser, 0,5 g Pepsin (Merck) und 0,1 g
Acid. muriat. gemischt wurden. Vorversuche ergaben,

dass bei guter Zerkleinerung des Eiweisses die Verdau-

ung mit Differenzen von wenigen Minuten stets fünf

Stunden betrug. Es wurde nun der Einfluss einer

ganzen Reihe von Mitteln auf die Dauer der Verdauung

untersucht. Seine Resultate fasst der Verf. folgender-

massen zusammen: Während durch Einleitung von

Kohlensäure während der Verdauung die Lösung des

Eiwfisscs beschleunigt wird, ist die Durchlcitung von

atmosphärischer Luft ohne jeden Einfluss; kleine Men-

gen Kochsalz und Chlorkalium beschleunigen, grössere

verlangsamen dieselbe erheblich: dagegen ist die Gegcu-

wart von Zucker ohne jede Einwirkung. Durch Gewürze

(Pfeffer, Zimmt, Gewürznelken, Muskatnuss) wir«! die

Verdauung sehr deutlich beschleunigt, dagegen ist Senf

ohne Wirkung. Essig, Caffee, Thee beschleunigen h

geringem Grade die Verdauung, dagegen wird durch

Tabaksaft (Kautabak) dieselbe sehr erheblich verlang

samt; beim Zusatz von Natr. biphosphor. und Calr

chloratum, die sich gegenseitig erfahrungsgemäß unto

Bildung von freier Salzsäure in Chlornatrium und pW
phorsauren Kalk umsetzen, fand trotz der Gegeuwir

der freien Säure keine Verdauung statt, sehr wahr-

scheinlich aus dem Grunde, weil durch den gebildet!

phosphorsauren Kalk das Pepsin niedergeschlagen wird

Krön er (10) benutzte als Material zu seinen Vn

suchen auscoagulirtes, sorgfältig mit heissem W.i- -

gewaschenes, dann mit absolutem Alcohol und Aeth r

entwässertes Hühnerciweiss. Da die Einwirkung W
Anwendung eines pulverförmigen Eicreiweisssubstra:^

nie ganz gleichmässig sein kann, so wurde die abge-

wogene Quantität Eiweiss unter Zufügung einer abfi

messenen Halbnormalnatronlauge in Wasser gelöst und

die einzelnen Antheile der Lösung abgemessen. Die k

Lösung gegangene Quantität Albumose wurde durch

Bestimmung des Stickstoffgehaltes der neutralisirtn

und filtrirten Verdauungslösung bestimmt. Die erst«

Versuchsreihe bezieht sich auf den Einfluss des Wav-er-

auf die Digestion bei Gleichbleiben der absoluten tyjin-

tität der Salzsäure; der Pepsingehalt war in den n

einer Gruppe gehörenden Versuchen gleich, wechselte

jedoch in den verschiedenen Gruppen von 0,05—0,1 bi-

0,4 g in der ganzen Flüssigkeit. Es ergab sich, da*

bei höherem Pepsingehalt — 0,4 — da-s Volumen der

Verdauungsmischung ohne Einfluss ist, sinkt aber der

Pepsingehalt, so nimmt die Verdauung mit der Zunahm

des Volumens ganz erheblich ab, und zwar wachset

die Differenzen mit dem Volumen. Iu der zweiten Ver-

suchsreihe wurde der Einfluss des Pepsins untersucht:

eine Abnahme der Verdauung war nur bei sehr starkem

Sinken des Pepsingehaltes zu bemerken. Was den Ein-

fluss des steigenden Salzsäuregehaltes bei Gleichbleibet

aller übrigen Versuchsbedingungen betrifft, so scheint

es, dass bei den in dem Versuch vorhandenen Bedin-

gungen eine Concentration von 0,05—0,1 pCt. I1CI am

günstigsten ist, höhere Concentrationen schädlich

wirken.

Nach einer historischen Uebersicht über die Unter-

suchungen, die der Frage dienen, inwieweit die Sri»

säure bei der Magenverdauung durch andere Säuren er-

setzt werden kann, berichtet Pfleiderer (11) über

seine eigenen Versuche, die wesentlich den Gesichts-

punkt berücksichtigen, ob ein Zusammenhang zwischen

der Avidität einer Säure, gemesseu an deren electrisrbe:

Leitfähigkeit und deren verdauender Kraft bestehe

Einleitend bringt Verf. Versuche über die Fähigkeit

verschiedener Säuren, das Fibrin zur Quellung zu brin-

gen. Salzsäure und Salpetersäure wirken nur in Lö-

sungen von Vioo— Vss normal gut quellend; die Salz

säure am besten bei Ve—7» normal, d. h. in 0,Öt! bi*

O.Piproc. Lösung. Die übrigen Säuren (Phosphor-, Milch-,

Essigsäure, bewirken erst in viel stärkerer Concentra-

tion Qucllung, selbst noch in solchen, in denen
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viua- und Salpetersäure keine Quellung mehr machen

p/n Normal bis Ganznormallösungcu bei Pbospbor-

säure). — Zum .Studium der Verdauung benutzte

Verf. die Grützncr'sche Carminfibrimncthode. bei der

der Grad der Wirkung, d. h. der Lösung des Fibrins

die mehr oder weniger intensive Rothfärbung der

Verdauuugsflüssigkeit anzeigt. Benutzt wurden Concen-

trationen von '/«» V» und Vio Normalsäure ti. Es handelt

sieh darum, dass die Säuren mit grösserer Avidität besser,

i h. in geringerer Concentration verdauen, als die mit

-•»wacherer Avidität. Eine Ausnahme macht nur die

Schwefelsäure. Bei Vi» Normallösung verdauten am
schnellsten Salzsäure und Salpetersäure, bei 1 x Salz-

säure und Phosphorsäure, bei '/,0 n-Lösungen Phosphor-

iüid Milchsäure. Im Allgemeinen war der Grad der

s>urllung von Einfluss auf die Schnelligkeit der Ver-

dauung, eine gesetzmässige Abhängigkeit bestand jedoch

kiekt - Die Schwefelsäure wirkte in 10 D-Lc-

•.uti^eD so gut wie garnicht verdauend, besser in 1 ^
bis

1

,w n-Lösungen. Sie scheint direct giftig auf das

l'cpsiu zu wirken, denn ein minimaler Zusatz zu Salz-

<iurepepsingemischen stört die Verdauung schon ausser-

ordentlich; ebenso wie sie wirken auch schwefelsaure

Salie. Zwar hemmt Zusatz jedweden Salzes die Ver-

dauung, aber Sulfate (Glauber- und Bittersalz) heben

selbst noch als •/»«> n- Lösungen sie vollkommen auf.

Sie scheinen eine specilische Wirkung auf den Ablauf

dt-r Yerdauungsprocesse zu haben.

In zweiter Linie untersuchte Verf., in wieweit

•heraisch gleiche Mengen auf die Gerinnung der

Milch wirken. Er fand, dass am wirksamsten die

Milchsäure ist, dann die Salzsäure, Salpetersäure,

Schwefelsäure. Essigsäure, Phosphorsäure. — Endlich

beschäftigte sich Verf. mit der Frage, wie die durch

Lab eintretende Gerinnung der Milch durch Säurezu-

satz unterstützt wird. — Je 5 cem Milch wurden schnell

mit äquivalenten, in den einzelnen Versuchen wech-

selnden Mengen verschiedener Säuren (0,05—3 ccni

'.MD-Lösung) gemischt, 0,15ccm einer filtrirten 0,20proc.

Ubiömog hinzugefügt, bei 3fi—38° gehalten, bis Ge-

rinnung eintrat. Am besten wird das Lab durch Salz-

säure unterstützt, dann durch Salpetersäure, Milchsäure,

F-*,ig-, Schwefel- und Phosphorsäure. Dabei ist erwäh-

tiTiswerth, dass die Milch bis zum Zusatz von 1 cem
der Säuren noch nicht sauer war. Die Reihenfolge, in

der die Säuren die Milchgcriunuug durch Lab unter-

stützen, ist also eine andere als die, in der sie für

sich allein die Gerinnung herbeiführen, so dass man auch

hier au eine specirische Wirkung der Säuren auf das Lab-

ferment denken muss.

Warren (12) hat untersucht, inwieweit das von ihm

als Peiin bezeichnete Labferment oder dessen Zymogen in

der Magenschleimhaut der Wirbelthiere zu findeu sei. Er

prüfte die milchgerinnenmachende Wirkung von Chloro-

formauszügen direct oder er säuerte diese für kurze Zeit

mit 1 proc. Essigsäure an und neutralisirtc sie dann durch

kohlensaures Natron, in einigen Fällen durch kohlensauren

Kalk, um dann ihre Wirkung zu prüfen. Waren die

« behandelten Auszüge wirksam, so sehloss er, dass

sie das Zymogen des Labs enthalten hatten, natürlich

nach constatirter Abwesenheit des Labes selbst. Zur

Untersuchung gelangten 53 Mägen, 33 von Säugethieren,

20 von sonstigen Vertebraten. — Fertiges Ferment fand

sich nur zweimal, sonst nur das Zymogen : nur iu sehr

wenigen Fällen war auch letzteres nicht zu coustatiren.

Nüchterne Mägen schienen reicher an Zymogen zu

sein, als in der Verdauung begriffene. Aufbewahrung

in Alcohol hob die Wirkung des Fermentes auf.

Versuche au Hummermägen ergaben gleichfalls die An-

wesenheit eines Zymogens, das Milch zur Gerinnung

brachte.

Kleine (14) hat versucht, die neuerdings von

Hitzig behauptete Unterdrückung der Salzsäure-

secretion durch Morphin experimentell am Hunde fest-

zustellen. Nach Versuchen, den Sal/säuregehalt am
ausgeheberten Mageninhalte zu bestimmen oder an

dem nach Apomorphin-Injection Erbrochenen, Versuche,

die kein befriedigendes Resultat ergaben, ging Verf. an

die Anlegung von Magentisteiii. Er untersuchte das

bei fast leerem Magen aus ihnen sich ergiessende Secret,

dessen Salzsäuregehalt er nach Mörner-Sjöquist fest-

stellte. Zunächst beschäftigte er sich mit der acuten
Morphinwirkung. Aus dem Vergleich der 10 Normal-

versuehe mit 11 Morphinversuchen geht hervor, dass

beim Hunde ein secretionshemmender Einfluss nicht
existirt. Im Mittel war an den Normaltagen der Salz-

säuregehalt = 2,3 pM., an den Morphintagen = 2,49 pM .;

in gleichen Zeiten wurden ausgeschieden an den Normal-

tagin 0,0426 g HCl, an den Morphintagen O,05G7 g.
—

Sodann wurde festzustellen gesucht, ob chronische
Morphinvergiftung etwa anders auf den Magen einwirkt.

F.inem Hunde wurden durch 14 Tage steigende Dosen

von Morphin beigebracht, dann in acht Versuchen der

Mageninhalt untersucht. Es ergab sich, dass die Magen-

verdauung gelitten hatte, zunächst durch Insuffizienz

in der Entleerung der Ingcsta, später auch durch Be-

einträchtigung der Salzsäureabscheidung. Letztere sieht

Verf. als secundär an. bedingt durch einen in Folge

der Stagnation der Ingesta herbeigeführten Catarrh der

Magenschleimhaut. Bei Heilung des letzteren nach

Aussetzen des Morphins nahm die Salzsäuresecretion

wieder zu. — Es empfiehlt sich auf Grund vorstehender

Versuche, nicht durch Morphindarreichung etwa eine

künstliche Anacidität des Magensaftes herbeiführen zu

wollen.

Die auf Veranlassung Salkowski's angestellten

Versuche Lindem ann's (15) ergaben, dass das Lab«

caseiu, entgegeu den bisherigen Angaben, nur wenig

schlechter durch Pepsinsalzsäure verdaut wird, als das

Säurecasein (abgesehen von einem Versuch, in welchem

vermutlich das Paracasein eine ungünstige physika-

lische Beschaffenheit hatte). Bei einem Verhältniss des

Paracaseins zur Pepsinsalzsäure von 1 : 200 bis 1 : 1(J<K)

blieben vom Paracasein 0,12 bis 4,65 pCt. ungelöst,

während diese Zahlen beim Casein 0—2,38 pCt. be-

trugen. Die niedrige Zahl von 0.12 pCt. ungelöstem

Casein wurde übrigens nur in einem Versuch erzielt,

in welchem das Verhältniss = 1 : 555 war. während

zwei Versuche von dem Verhältniss 1 : 1000 3,65 resp.
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2,2 pCt. Rückstaud ergaben. Den Phosphorgchalt des

Paracaseins fand L. auffallend hoch = 1,89 pCt.

Vaughan Harlcy (16) hat angesichts des Ein-

flusses, den das Pancreas auf die Fettverdauung aus-

übt, untersucht, welche Differenzen in der Umsetzung

des im Magendarmkanal befindlichen Fettes sich zwischen

normalen Hunden und solchen mit exstirpirtem Pancreas

finden. Im Magen des normalen Thiercs fand sich

77,54 pCt. Neutralfctt und 18,50 pCt. freie Fettsäuren;

beim pancreaslosen Thiere dagegen 31,29 pCt. freie

Fettsäuren. Verf. bezieht dies auf den längeren Auf-

enthalt, den bei pancreaslosen Thieren die Speisen im

Magen haben. An Seifen waren 0,63 in der Norm gegen

0,55 pCt. vorhanden. — Im Dünndarm war das Ver-

hältniss: 72,22 pCt. freie Fettsäuren bei den Coutrol-

thieren, gegen 61,62 pCt. bei den ohne Pancreas; es

ist also bei letzteren noch eine erhebliche Fettmenge

gespalten worden. Auch Alkali zur Scifeubildung war

noch reichlich vorhanden; statt 3,14 pCt. bei den nor-

malen Thieren fanden sich 5,79 p('t. — Kndlich im

Dickdarm ist ein Effect der Pancreasausschaltung auf

die Fcttspaltung kaum noch zu beobachten. Statt

58,65 pCt. in der Norm finden sich 53,82 pCt. — Die

Seifenmenge war auch hier bei den operirten Thieren

grösser als bei den normalen. Gegenüber 7,19 pCt

fanden sich 13,41 pCt.

Hedon und Viile (17) geben einleitend zunächst

die Resultate älterer Versuche über die Fettausnutzung

nach Paueieasexstirpationen. Sie betonen, dass man

nicht das gesammte Aetherextract der Fäces als Fett

betrachten dürfe. Bestimmt man gesondert in diesem

Neutralfett, Seifen und fette Säuren, so bleibt deren

Summe zurück hinter der Menge des Actherextractes.

Die Differenz scheint im Wesentlichen durch Pigmente

bedingt zu sein. Bei paucreaslosen Hunden scheint

unter Zugrundelegung des Actherextractes nichts vom

eingeführten Fett resorbirt zu werden, bei gesonderter

Bestimmung der Fettsubstauzen ergab sich eine Re-

sorption zu ca. 18 pCt. Im Roth fanden sich haupt-

sächlich fette Säureu, weniger Neutralfctt, weuig

Seifen. — Hindert man den Zufluss der Galle zum

Diirm, so ist die Resorption eine bessere: von Milch-

fetten wurden 69 pCt., von Olivenöl 45 pCt resorbirt.

Im Roth fanden sich bei Milchdiät 98 pCt. aller Fett-

substanzen als freie Fettsäuren, bei der Oeldiät 75 pCt.

Seifen waren bei Milchdiät nicht zu finden, bei Oeldiät

in geringer Menge. Der Rest bestand aus Neutralfett.

Bei zwei Hunden, die 12 bezw. 22 Tage den Eingriff

überlebten, konnte die Fettverdauung nach Pancreas-

exstirpationen und Gallenfistclanlcgung studirt werden.

Der erste erhielt Fleisch and Schweineschmalz, der

zweite Milch; der erstere resorbirte 13 pCt. des ein-

geführten Fettes; von dem mit dem Kothe ausgestossenen

waren 78 pCt. freie Fettsäuren, Neutralfett ca. 22 pCt.,

Seifen in Spuren. Bei dem zweiten wurden 22 pCt.

resorbirt; die Rothfettc bestanden zu 84 pCt, aus freien

Fettsäuren, zu 15.6 pCt. aus Neutralfett. — Bemerkens-

werth ist die weitgehende Spaltung der Fette in Fett-

säuren, die wohl auf bactericlle Kinflüsse zu beziehen

ist, trotzdem wurde in den letzterwähnten Versuchen

sehr wenig resorbirt. so dass die Spaltung der Fette

keinen sehr ins Gewicht fallenden Factor für die ]lr

sorption darstellt. Die geringe Menge an Seifen be-

ziehen Verff. darauf, dass diese sich bei der sauren

Reaction des Darminhaltes nicht bilden oder als solcbt

nicht bestehen bleiben konnten. — Endlich weisen .<eV

darauf hin, dass ihre Hunde unter Darmblutungen iu

Grunde gingen. Sie folgern daraus, daäs bei Abweser,

heit von Galle und Pancreassecret die Ernährung d«

Damisch leimhaut leidet, die Anwesenheit eines t.»

beiden jedoch genügt, sie normal zu erhalten.

Hedon (18) hat in Fortsetzung seiner Versuch,

mit Ville an Hunden, denen entweder nur das Pan-

creas exstirpirt war oder nur eine Gallenfistel angele^

oder an denen beide Operationen zugleich vorgenomme

waren, die nach fettreicher Nahrung in der mittel,

duetus thoracieusfistel gewonnenen Lymphe die FH:

menge bestimmt, die resorbirt war. Ein fast normale

Proccntgehalt von 3,57 pCt. fand sich in einem Ver-

such mit Pancreasexstirpation, in einem zweiten erheb-

lich weniger. Microscopisch Hessen sich iu den Krj.

thelien der Darmschlcimhaut Fettkügelchen nachweisen

Bei Gallcnfistel kann der Fettgehalt des Chylus bi,

2 pCt. betragen. Ist Galle und Pancreassaft von der

Verdauung ausgeschlossen, so wird zwar auch Fett m

der Lymphe gefunden, aber in sehr geringen M.iw:

sodass eine Resorption zweifelhaft erscheint.

Röhmann (19) liefert Beiträge zur Kenntniss tkl

bei der Trypsinverdauung aus dem Casein entstehende,

Producte. Da die Abscheidung des Leueius in Korr.

von Leucinkupfcr stets sehr unvollständig ist. führt

R. das Rohleucin in salzsaures Leucin und dieses durri

Kochen mit 3—4proc. Salzsäure enthaltendem Alroh i

in salzsauren Leucin- Aetbylestcr über. In 5proc. ac-

holischer Lösung betrug das Drehungsvermögen d»:s-

selben + 18,4°. Erhitzt man die wässerige Lösung fa

salzsauren Leucin-Aethylcstcrs oder direct das rech'v

drehende salzsaure Leucin 2— 3 Tage im zugcschmolw-

nen Rohr auf etwa 200°, so sinkt das Drehungsm

mögen auf ein Minimum und es hinterbleibt ein nb-

saures Leucin, welches einen inactiven salzsauren Leucii

-

estcr vom Schmelzpunkt 112° liefert. Aus dem Ret

leuein wurde die dem Leucin entsprechende Leucinsäur-

dargestellt, sie schmolz bei 78° und drehte links. d*

Drehung betrug 7,6°, die mit inactivem Leucin d.irt"'

stellte Leucinsäure schmolz bei 74°.

Linossier (20) bringt Versuche darüber, in irif

erheblichem Maasse schon ganz gerine Säuremengen fr

Wirksamkeit der Pancreasfermcnte schädigen. Eiri-

0,5prom. Salzsäurelösung, 20 Secunden mit Pancrea-

in Berührung, setzt seine Wirkung um 50 pCt. herab

eine 1 prom. hebt sie ganz auf. Der Magensaft eiru->

an Hyperacidität Leidenden, 4,12 pCt. HCl enthalten']

zu Pankreas gefügt, hebt trotz sofortiger Neutralisation

Pankreasverdauung auf (sowohl die des Eiweisses wie der

Kohlehydrate.)

Verf. betont die Wichtigkeit der Darreichung wn

Alkali gegen das Ende der Verdauung bei hyperarid<:n

Magensafte.

Honigmann (21) hat seine Beobachtungen U
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einer Kranken mit Darmfistel im unteren Ilcum ange-

stellt. Er untersuchte Ausnutzung des Nahrungsfettes,

der Eiweissstoffe, des Kalkes, des Eisens. Das Fett

wurde sehr gut ausgenutzt, in der einen Reihe fanden

sieb im Roth nur 2,69 pCt., in der zweiten gar nur

0.41 pCt. Schlechter war die Verdauung des Eiwcisses,

von dem 11,6G bezw. 15,33 pCt. wiedergefunden wurden.

Den Kalk anlangend (verfüttert wurden 23,85 g in

fünf Tagen) fanden sich im Harn 4,61 pCt., im Koth

Stf.OS pCt. ; im Körper müssten danach verblieben sein

'.'.35 pCt. Verf. bezieht letzteres darauf, dass in Folge

der Fistel derjenige Theil der Ausscheidungsfläche des

Kalkes, der im Dickdarm gegeben ist, fortgefallen ist.

— Von dem in einem weiteren Versuche eingeführton

Kisen wurden im Koth der beiden Versuchstage
nur 18,67 p(,'t. des eingeführten wiedergefunden (0,0778 g
MB 0,4166 g). Verf. schliesst daraus, dass der Rest

von 0.3288 g in den beiden Tagen vom Darm resorbirt

worden ist. Gegeben wurde Ferr. citric. oxydat.

Labferment in Berührung mit Blutserum verliert

-eine Wirkung auf Milch. Camus und Gley (22)

isolirten die verschiedenen Eiweisskürper des Serums

sind prüften deren Wirkung auf Lab. Keiner hob dessen

eoagulirende Wirkung auf Milch auf. Sie untersuchten

deshalb, ob etwa die alkalische Reaction des Serums

das Wirksame sei. In der That wirkte neutralisirtes

Serum nicht schädigend auf das Labferment. Lab-

fermentlösung des Handels ist sauer; neutralisirt man
sie und fügt Serum, normales oder neutralisirtes, hinzu,

» ist ihre Wirkung auf Milch aufgehoben. — Wie auf

Ub wirkt Serum auch auf Pepsin und Trypsin schä-

digend: aber hier ist der Alkalesccnzgrad nicht das

Wesentliche. Weiter untersuchten die \ erff. den Ein-

tsm von Peptonlösungen (Witte), die gleichfalls alka-

liseh rcagiren, auf Verdauungsfermente genauer. Sie

landen, dass die von Gley früher beobachtete schä-

digende Wirkung des Peptons auf Lab gleichfalls auf

seiner alkalischen Reaction beruht. Auch Pepsin und

Trvpsin werden geschädigt, jedoch beruht dies auch

hier nicht auf der alkalischen Reaction. — Als Er-

gänzung der eben genannten Versuche führten Vcrff.

andere mit (sauer reagirenden) Gelatinelösungcn aus,

welche die Milchgerinnung beschleunigen sollen. Der

^iuredirad ist das die Milohgerinnung Beschleunigende;

neutralisirte Gelatine ist ohne Wirkung. Gelatinelösungen

intravenös injicirt sollen die Gerinnung hemmende Wir-

kung von Peptoninjectionen aufheben, wie mehrseitig

angegeben wird. Diese Thatsachc konnten die Verff.

weder mit der gewöhnlichen noch mit der neutralisirten

'ielatine bestätigen.

[Ba.czkiew>cz, J., Beitrag zur Lehre von der
Verdauungsfähigkeit des Labfermcutes (chimosin). Gazeta
lekarska. No. 9.

Auf Grund eigener angestellter Untersuchungen
mit dem Labferment konnte sich Ba.cz kiewiez über-
zeugen, dass Milch, welche mit Labferment versetzt war,
und im Thermostat gehalten wurde, nach 12 Stunden
ganz verdaut war. Auch nach der Neutralisirung der
l'epsinwirkung (durch Alkalisirung der Milch) blieb die

Verdauungsthätigkeit des Labfermentes nicht aus. Es
unterliegt also keinem Zweifel, dass das Labferment
selbst Verdauungskraft besitzt. Hirsen (Krakau).

Peltyn, B., Ueber die Verdauung von Eiweiss-

körpern unter dem Einflüsse von Lösungen von Haloid-

salzen. Gazeta lekarska. No. 24.

Die Entkcckung Dastre's. der nachwies, dass

schwache und starke Lösungen einiger Haloidsalzc.

wenn sie durch längere Zeit bei einer Temperatur von
von 40° C. auf Eiwcisskörpcr einwirken, dieselben

spalten und Albumosen und Peptone bilden, wurden
vom Verf. in einer Reihe von Versuchen controlirt und
bestätigt. Es wurde untersucht der Einfluss der Lö-
sungen von Chlornatrium, Chlorammonium, Bromkai',

Bromnatrium, Bromammouium , deren Jodide und
Fluoride. L'ntcr ihrem Einfluss unterliegen der Ver-

dauung nur Fibrin und die sog. gemeinen Eiweisskürper :

rohes Eiwci-s und Gluten. Es unterlagen der Ver-

dauung nicht: gekochtes Fibrin, gefälltes Eiereiweis»,

durch Fällung uiit Es-igsäure aus der Milch erhaltene»

Casei'n und Eiwciss von Erbsen und Kartoffeln, welchen
erhalten wurde durch Auslaugen zerriebener Erbsen
resp. Kartoffeln mit Wasser und Fällung mit Essigsäure.

Von l'flrmzeneiweissen wurde nur Gluten, welches durch
einfaches Auswaschen von Mehl mit Wasser erhalten

wurde, verdaut. Sp'lra (Krakau).]

VII. Harn.

1) Morro W. und Gäbe lein, Ueber das Re-

sorptionsvermögen der Harnblase. Zeitschr. f. klin. Med.

XXXII. S. 12. — 2) Joulic, H., Sur le dosage de
l'acidit<; uinaire. Compt. rend. T. ( XXV. p. 1129.

—

2a) Jager, L. de. De reactie van urine. Weekblad
van het Nederl. Tijdschr. f. Gcneesk. No. 18. (Be-

stimmung des Säuregrades des Harnes durch Fest-

stellung der Gesammtphosphorsäurc, der sauren Phos-

phate, der Gesammtacidität. Einfluss der Tageszeit

auf die Acidität i die geringste Acidität fällt in den
Nachmittag.) -- 3) Jolles, A.. Beitrag zur Bestimmung
des «.peciliscbcn Gewichtes im Harn und über ein neues

Urometer für geringe Harumengen. Centralblatt f. inn.

Med. No. 8. Auch: Wien. med. Presse. No. 8. — 8a)
L o h n s t e i n , Th., Ueber alte und neue L'rometer. Wien,

med. Press. No. 11. (Polemik gegen Jolles auf dessen

unter No. 8 verzeichneten Artikel.) — 8b) Jolles, A.,

Ibidem. (Erwiderung auf vorstehenden Artikel.) —
3c) Lohnstein, Th., Bemerkungen zu den urometri-

schen Untersuchungen des Herrn Dr. A. Jolles. Cbl.

f. inn. Med. No. 12. — 4) Nichols, J. B., The pre-

eipitation of earthy phosphates from urine by heat.

Medical record. Bd. 52. No. 18. (Verf. bespricht zum
Theil an der Hand eigener Versuche die Bedingungen
des Ausfallens der Erdphosphate aus dem Harn beim
Erhitzen. In Betracht kommt eine chemische Ver-

änderung der sauren Phosphate in unlösliche Tri-

pbosphate, die ausfallen, und lösliche Biphosphate, die

in Lösung bleiben: ferner das Entweichen von Kohlen-

säure. Wichtig ist ferner die Menge, in der sich die

Erdphosphate im Harn finden und die anderer Sub-
stanzen, wie Alkaliphosphate, Chloride etc., die die

Löslichkeit der Phosphate erhöhen.) — 5) Bardach,
Br., Ueber den Einfluss einiger Arzneimittel auf die

Analyse des Harns. Zeitschrift für analvt. Chemie.

XXXVI. S. 766. — 6) Scholz, W., Eine Methode zur

Bestimmung des Kohlenstoffes organiseher Substanzen

auf nassem Wege und deren Anwendung auf den Harn.

Cbl. f. inn. Med. No. 15 u. 16. — 7) Caseiani, Die

Ausscheidung der Schwefeläthers durch den Harn bei

der Stypsis, bei verschiedener Ernährung und beim
Gebrauch des Chlorür aus natronhaltigeu als Abführ-

mittel angewandten Mineralquellen. Deutsch, med.
Wochenschr. No. 16. S. 247. — 8) Mosse, M., Die

Aetherschwcfelsäuren im Harn unter dem Einfluss

einiger Arzneimittel. Zeitschr. f. phys. Chem. XXIII.

S. 160. — 9) Jaffe, M., Zur Kenntniss der durch

Phenylhydrazin fällbaren Harnbestandtheile. Ebendas.
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XXII. S. 532. — 10) Schoppc, Ph., Die Harnkügel-

chen bei Wirbellosen und Wirbelthieren. Inaug.-Disscrt.

Göttingen. — 11) Weber, K., Ii. Pott u. B. Totlens,
Ucber Verbindungen von Fürmaldehyd und Harnsäure.

Ber. d. d. ehem. ü. XXX. S. "2514. — 12) Polin,
0., Eine Vereinfachung der Hopkins'schen Methode zur

Bestimmung der Harnsäure im Harn. Zeitschr. f. phvs.

Chemie. XXIV. S. 224. — 13) Riegler, E., Eine

neue gasvolumetrische Bestimmung der Harnsäure.

Wien. med. Blätter. No. 21. — 14.) Derselbe, Eine

neue Reaction auf Harnsäure. Ebendas. No. 26. —
15) Husche, Th., Ueber die Urattrübung bei der

Hellerschen Eiwcissprobc. Wien. med. Wochenschrift.

No. 24 u. 25. — 16) Malfatti, M., Ueber die Kriiger-

Wulff'schc Methode der Alloxurkörperbestimmuug. Cbl.

f. in ti. Med. No. 1. 17) Huppert, Ueber die Be-

stimmung der Xanthinbascn im Harn nach Krüger-

Wulff. Zeitschr. f. phys. Chemie. XXII. S. 556. —
18a) Salkowsky, E., Ueber die Krüger- Wulff'scbe

Methode zur Bestimmung der Alloxurkörper im Harn.

D. med. Wochenschrift. No. 14. — 18b) Derselbe,
Ueber die quantitative Bestimmung der Alloxurbasen

im Harn mittelst des Silberverfahrens. Pflüger's Arch.

f. Physiol. Bd. 69. S. 268. — 19) Flatow, R. und
A. Reizenstein, Zur Xanthiiibascnbcstimmuug im
Urin. D. med. Wochenschr. No. 23. — 20) Arn-
stein, Ueber die Bestimmung der Xanthinbasen im
Harn. Zeitschr. f. physiol. Chem. XXIII. S. 417. —
21) Sundwik, E., Xanthiustoflc aus Harnsäure. Eben-
daselbst. XXIII. S. 476. — 22) Malfatti, H., Ueber
die Krüger-Wufff'sche Reaction und ihre Verwerthung
zur Bestimmung der Harnsäure im Harn. Wien. klin.

Wochenschr. No. 25. — 23) Camerer, \V.. Beitrag

zur Erforschung der sticksoffhaltigcn Bestandtheilc des

menschlichen Urins, insbesondere der sogenannten
Alloxurkörper. Zeitschr. f. Biol. Bd. 35. S. 206. —
24) Dunin, Th. u. St, Nowaczek, Ueber Harnsäure-

Ausscheidung bei croupüser Pneumonie. Zeitschrift für

klin. Med. XXXII. S. 1. — 25) Taylor, A. E., Bei-

träge zur Verwerthung der Krüger-Wulffschen Methode
zur Bestimmung der Alloxurkörper im Harn. Centrbl.

f. ins, Med. No. 84. — 26) Ktihnau, W. u. P. Weiss,
Weitere Mittheilungen zur Kennlniss der Harnsäure-

Ausscheidung bei Leukocytose und Hypoleukocytose,
sowie zur Pathologie der Leukämie. Zeitschr. f. klin.

Med. XXXII. S. 482. — 27) Garrod, Archibald E.,

The spectroscopic examination of urine. Edinb. med.
journal. August. (Zusammenstellung besonders der

neueren Erfahrungen über Harnfarbstoffe. Verf. be-

spricht nach einander Vorkommen, Abstammung, Ver-

halten, 1. der normalen Harnfarbstoffe; 2. derjenigen

im Körper vorkommenden Pigmente, die nur unter

pathologischen Verhältnissen im Harn erscheinen [Hämo-
globin, GallenfarbstoffeJ ; 3. der mit der Nahrung ein-

geführten Farbstoffe, die verändert oder unverändert

durch den Harn austreten [Anilinfarbstoffc, Chrysarobin,

SantouinJ; 4. die erst nach Säurezusatz zum Harn
sich bildenden Farbstoffe [Indigo, Uroroseiu].) — 28)

Amann. Jules, Unc nouvelle methode de recherche

de l'indogene (indican) daus l'urine. Revue med. de

la suisse normande. 6. — 29) Eisenstadt, Ludwig H.,

Ueber die Möglichkeit, die Darmfäulniss zu beeinflussen.

Inaug.-Dissert. Berlin. — 30) Stillet, De l'urobiline

dans les urines normales. Revue de med. No. 2. —
31) Riva, A., Di nuovo sulla genesi della urobilinuria.

Estr. della Gaz. med. di Torino. XLV1I. (4—5.) —
32) Chiodera, Peppino, Contributo allo studio della

genesi del pigmento giallo fondamentale delT urina.

Estratt. del Arch. italian. di clinic. medic. 1896. — 33)
Derselbe, Dass. Arch. ital. di diu. med. XXXV. p. 505.

(Ch. ist Anhänger der Rivaschen „helpatointestinalen"

Theorie der Entstehung des Urobilins. Nach seiner An-
schauung ist das gelbe Harnpigmeut aufzufassen als

Product einer Umwandlung entweder allein des Urobilins

uder dieses und eines anderen Körpers, der sich im

ganzen Körper verbreitet findet.) — 34) Thudichum.
L. W., Das sogenannte Urobiliu und die damit in Ver-

bindung gesetzten physiologischen und pathologischen

Hypothesen. Virch. Arch. Bd. 150. S. 586. (T. be-

streitet die allgemein für das Urobilin geltenden An-

schauungen; so seinen Zusammenhang mit Hydrobili-

verdin; so, dass es sich in normalem Harn präformirt

findet ; so, dass der aus den Fäees darzustellende, spectre-

scopisch dem Urobilin ähnliche Farbstoff Urobilin ist.

Betreffs der Beweise für seine Behauptungen verweist

er auf seine 1886 deutsch, und seine 1896 englisch er-

schienene Monographie.) — 35) Schulte, Ueber Häma-

toporphyrinurie. Dtsch. Archiv f. klin. Med. LYilL

S. 314. — 36) Nakarai, Dasselbe. Ebendas. S. 105.

— 37) Garrod, A. E., Ueber den Nachweis des Hä-

matoporphyrins im Harn. Cbl. f. inn. Med. No. 21.

— 38) Gluzinski, Anton. Eine neue Reaction auf

Gallenfarbstoffe. Wien. klin. Wocheuschr. 52. - 39)

Nichols, .1. B., Notes on the reactions and tests .f

bile pigments in urine and other organic fluids. The

med. News. 1896. No. 26. — 40) Kramm, William.

Ein neues Kreatininderivat. Centralbl. f. med. Wissen-

schaft. 45. — 41) Solomin, P., Zur Keuntniss der

Kynurensäure. Zeitschr. f. phys. Chemie. X XIII.

S." 497. — 42) Capaldi, A., Ein Verfahren zur quan-

titativen Bestimmung der Kynurensäure. Ebendas. S. 92.

— 43) Derselbe, Zur Kenntniss der Kynurensäure.

Ebeudas. S. 87. — 44) Hof mann, K. B., Angeblicher

Milchsäuregehalt des Harns bei Osteomalacie. Cbl. für

inn. Med. No. 14. — 45) Hybbinette, S., Ueber die

Gegenwart von nicht flüchtigen fetten Säuren im nor-

malen Meuschenharn. Skaudiuav. Arch. f. Physiologie

Bd. 7. S. 380. — 46a) Hirsch, Karl, Ein Fall von

Alcaptonurie. Berl. Wochenschr. 40. — 46b) Huppert.
Ueber die Alcaptonsäureu. Zeitschr. f. phvsiol. Chem.

XXIII. S. 412. — 46c) Stier, Ewald, Ueber einen

neuen Fall von Alcaptonurie. Inaug.-Diss. Berlin. —
47a) Uarnack, K., Ueber die nach Tannin- und Gallus-

säurefütterung im Harn ausgeschiedenen Substanzen.

Zeitschr. f. phys. Chem. XXIV. S. 115. — 47b) Rost.

E., Ueber die Ausscheidung der Gerbsäure und einiger

Gerbsäurepräparate (Tannigen und Tannalbin) aus dem

thierischen Organismus. (Theilwcise nach Untersuchen,

des Herrn Dr. H. Spickcuboom.) Arch. f. experim.

Pathol. Bd. 38. S. 346. — 48) Bondzynski, St. u.

R. Gottlieb, Ucber einen bisher unbekannten nor-

malen Harnbestandtheil, die Oxyproteinsäure. Central-

blatt f. d. med. Wissensch. No. 33. — 49) Töpfer.
G., Zur Kenntniss des unter dem Namen Oxyprotein-

säure beschriebenen Harnbcstandthciles. Ebendas. 41.

— 50) Cloetta, Max, Ueber die Uroprotsäure, einen

neuen Bestandtheil des Harns. Arch. f. experim. Path.

40. — 51) Kirkbridc, Thomas S. jr., Befund von

Leucin und Tvrosin in einem Harn bei Erysipel. Cen-

tralblatt f. inri. Med. 41. — 52) Lenobe'l. V., Ueber

die Ausscheidung pathologischer gerinnungshemmender
und gerinnungsbefördernder Eiweisskörper durch deu

Harn. Wien. klin. Kundsch. No. 27. — 53) Bourceau.
Un uouveau rcactif des albumines uriuaires. CompW*
reud. T. CXXIV. No. 13. — 54) Stein, R., Sulfo sali-

cylie acid as a reagent for albumin in urine (The

„Sulpho-Test-). Med. record. p. 88. — 55) Posner.
C., Ueber Harntrübung. Deutsch, med. Wochenschrift.

40. — 56) Si mader, Paul, Ueber das Vorkommen von

Eiwciss im Harn unter physiologischen uud patholo-

gischen Verhältnissen, speciell bei Thieren. Inaugural-

Dissert. Zeitschr. f. Thiermed. Neue Folge I. S. 401.

— 57) Salkowski, E., Ueber den Nachweis des Pep-

tons (Albumosen) im Harn und die Darstellung des

Urobilins. Berl. klin. Wochenschr. No. 17. — 58)

Stokvis, H. B. J., Ueber die Bedeutung der Biuret-

reaction im Menschenharn. Zeitschr. f. Biol. 34. S. 4M
— 59) Bogomolow, Th. und N. Wassilieff, Beitrag

zur qualitativen Bestimmung des Peptons im Harn.

Centralbl. f. d. med. Wissensch. 3. — 60) Schulte**.
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Y I»i>' Beziehungen zwischen Albumosurie und Fieber.

pHtseh. Arch. f. Uin. Med. LVIII. S. 325. - 61)

I> rselbe. Weitere Erfahrungen über die Beziehungen

twisrbeii Fieber und Albumosurie. Ebendas. Bd. LX.

5. iL — 62) Haack, E., Ein Beitrog zur experimeut.

Albumosurie. Archiv f. eip. Pathol. XXXY11L S. 175.

— 63) Huppert, Ueber einen Fall von Albumosurie.

Zeitscbr. f. physiol. Chem. XXII. S. 500. — 64)

Ru »in, Ueinrich. Ueber einen eigenartigen Eiweiss-

t rper im Harne und seine diagnostische Bedeutung.

Berl. klin. Wochenschr. 48. — 65) Krehl, Ludolf,

Alimentäre Glycosurie nach Biergenuss. Ceutralbl. für

innere Med. 40. — 66) Breul, Ludolf, Kann der

Zuckergehalt des normalen Harnes durch einseitige Er-

nährungsweise und andere noch in den Bereich des

Physiologischen fallende Bedingungen zu höheren Graden
^steigert werden. Arch. f. experiment. Fathol. Bd. 40.

- 67) S trau ss, IL, Zur Lehre von der neurogenen

und thvreogenen Glykosuric Deutsche med. Wochen-
schrift.' No. 18. — 68) Rosenberg, B.. Ueber das

Vorkommen der alimentären Olykosurie bei Gesunden,

bei einigen Intoxicationen. Inaug.-Dissert. Berl.

- 691 Bettmann, S., Ueber den Einfluss der Schild-

drü-enbehandlung auf den Kohlehydratstoffwechsel.

Berliner klin. Wochenschr. No. 24. — 70) .Mawin,S.,
l>ber die Glykosuric erzeugende Wirkung der Thyre-

oidea. Kbendas. 52. — 71) Achard, Ch. et J.

fastaigne. Quelques causes d'errcur dans Pepreuvc

de la glyeosuric alimentaire. Gaz. hebdomad. 94.

(A. und Cb. machen gegen die Zulässigkcit der

neuerdings viel verwertheten Metbode der Untersuchung
auf alimentäre Glykosuric zum Zwecke der Feststellung

der glykogenbildenden Function der Leber Bedenken
geltend. An dem Zustandekommen der Glykosurie be-

theiligen sich mehrere Factoren: ausser der Lebcr-

funetion, die Schnelligkeit und der Umfang der Darm-
n-sorption, die zuckerzerstörendc Kralt der Gewebe, die

l'unhlässigkeit des Nieren Alters. — Die Yerff. bringen

Bespiele, die die Wichtigkeit dieser Factoren beleuchteu

»llen.) — 72) Kolisch, Rudolf und Oskar Buber,
Beiträge zur Casuistik des Diabetes deeipiens. Wiener

Mit. Wochenschr. 23. — 73) Heden, Action de la

thlon'dzine chez les ehiens diabetiques par l'exstirpation

Ii pancreas. C. R. de Biol. 2. (Phloridzininjection

Weigert die Zuckerausscheidung bei Hunden mit Pan-
rcasdiabetes, es ruft sie wieder hervor, wenn sie in

1 Ige torgeschrittener Entkräftung uud Abmagerung
ustirte. — Umgekehrt wie im Harn verhält sich der

Zucker im Blute, hier geht er von seiner pathologischen

II"he herunter bis zu subnormalcn Wcrthen.)

Nach einer ausführlichen litterarischen Uebersieht

'»-richten Morro und Gäbe lein il) über Versuche,

fach welche die Resorbirbarkeit einer Reihe praktisch

ia Betracht kommender Stoffe von Seiten der Harn-

Moieowandung festgestellt werden sollte. Es handelt

»ich um Traubenzucker, Kochsalz, Harnstoff, Alkohol,

Borsäure, Kali chloricuro. Carbolsäure, Cocain, Mor-

phium. Die Versuche wurden an Hunden derart aus-

geführt, dass nach Laparotomie die Ureteren unterbun-

den, die Blase durch Katheter entleert und ausgespült

«urde und dann nach Schluss der Bauchwuude wässe-

rige Lösungeu der genannten Stoffe durch den Katbeter

in die Blase gespritzt wurden. Nach kürzerer oder

Suigerer Zeit wurden die Hunde getödtet, die Blase

entleert und das Volum und die Zusammensetzung

ihres Inhaltes ermittelt.

Nicht resorbirt wurde allein das Morphin, von den

übrigen Stoffen mehr "der minder erhebliche Antheile;

M v. n chlorsaurem Kali in S proc. Lösung 17— 20 pCt.

in ca. 9 Stunden, vou eiuer 1 proc. Plienollösung iu

2 Stunden 70 pCt, in 3 Stunden 77 pCt., in 14 Stun-

den alles. Der während des Versuches aus den Ureteren

aufgefangene Harn zeigte dementsprechend eine gewal-

tige Zunahme der Aetherschwefelsäurcn, ein fast voll-

kommenes Verschwinden der präformirten. Von Cocain

in 1 proc. Lösung wurden in 3—5 Stunden 23—3'.» pCt.

resorbirt, von Chinin etwas mehr. Je mehr aus der

Harnblase von der gelösten Substanz resorbirt wird, um so

mehr tritt Wasser iu die Blase über, so dass das Volum

der injicirten Flüssigkeit wächst; zugleich tritt Chlor-

natrium mit über.

Praktisch bedeutsam ist besonders die Thatsache

der leichten Resorbirbarkeit von Cocain uud Carbolsäure.

Joulie (2) empfiehlt die Acidität des Harns tu

bestimmen mittels folgender Mischung: Aetzkalk 10g,

Zucker 20 g, destillirtes Wasser ad 1 Liter, man filtrirt

nach 24 Stundcu und verdünnt auf 1

to normal. — Man

braucht hierbei keine Farbstoffindicatoren ; sobald die

sauren Salze gesättigt sind, tritt eine Trübung durch

Bildung dreifach phosphorsauren Kalks ciu, was das

Ende der Titrirung anzeigt. — Auch giebt sich eine

Aenderung des Titres der Actzkalklösung zu erkennen:

sobald sich durch die Kohlensäure der Luft kohlen-

saurer Kalk bildet, trübt sich die Flüssigkeit, deren

neuen Türe man nach dem Filtriren feststellt.

Jolles (3) weist durch eine Reihe von Control-

untersuchungen auf die Mangelhaftigkeit der gewöhn-

lichen Urometer hin. Er bespricht ihre Ursachen und

zeigt; dass man durch eine andere als die gewöhnliche

Feststellung der Fixpunkte bessere Resultate erzielen

kann. Jetzt werden nämlich die Zahlen 1000 und 1050

experimentell festgestellt, nach dem Vorschlag von J.

sollte 1010 und 1035 bestimmt werden.

Das neue Urometer von Jolles, das die Benutzung

nur geringer Harnmengen erfordert, trägt eine kurze

Spindel, die nur eine Dichte von 1000 bis 1010 anzeigt.

An der Spindel befindet sich ein Wulst, auf den Ge-

wichte in Form kleiner durchlöcherter Metallscheiben

gelegt werden können, deren jede 10 Einheiten ent-

spricht. Die Zahl der aufgelegten Metallscheiben er-

giebt also die Zehner, die an der Skala abgelesene Zahl

die Einer. Es sind nur 20—25 cem Harn für die Be-

stimmung erforderlich.

Gegenüber dem von Jolles (s. vorstehendes

Referat No. 8) empfohleneu neuen Urometer weist

Lohnstein (3c) darauf hin, dass trotz der vom Autor

hervorgehobenen Verbesserungen gegenüber den gewöhn-

lichen Urometern deren Hauptmangel, die Unsicherheit

der Ablesung infolge der Capillarität, nicht behoben

sei. Diesem gegenüber fallen die angebrachten Ver-

besserungen nicht sehr ins Gewicht.

Die Construction des von Jolles in derselben

Arbeit augegebenen Urometers für geringe Harnmengen

hält L. für theoretisch unrichtig. Das von Jolles be-

nutzte Princip sei für Skale naräometer nicht anwend-

bar, wie er durch mathematische Darlegungen zeigt.

Er empfiehlt das von ihm angegebene Gewichts-

urometcr, bei dem alle bei den übrigen Urometern be-

stehenden Mängel beseitigt siud.
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B a r d a c h (5) hat auf Veran lassuug von Salkowski

den Einfluss einiger Arzneimittel auf die Analyse des

Harns untersucht.

Harn mit Kalisalpeter versetzt, ergab bei der Stick-

stoffbestimmung nach Kjeldahl, wie zu erwarten war,

nicht den Gesammtstickstoffgehalt des Harns, ja auch

nicht einmal den ganzen Stickstoffgehalt des zum Ver-

gleich benutzten, nicht mit Salpeter versetzten Harns.

Auch die Jodtbauer-Förstcr'sche Modifikation — Zusatz

von Phenolschwefelsäure — führte nicht zu befriedi-

gendem Resultate. — Die Ursache liegt darin, dass die

mit dem Nitrat sich bildende salpctrigo Säure Harn-

stoff unter Bildung von gasförmigem Stickstoff zersetzt.

Richtige Resultate ergab ein von Salkowski ausgearbei-

tetes Verfahren, welches darin besteht, dass zuerst die

Nitrate durch Erwärmen mit Natronlauge und Aluminium-

spähneu zu Ammoniak reducirt und dieses für sich auf-

gefangen, bis die Bestimmung in gewöhnlicher Weise

ausgeführt wird.

II. Zur HarnstoffbeStimmung nach Liebig. Die

(iegenwart von Chlorammonium in merklicher Menge

macht die Bestimmuug sehr fehlerhaft. Bei einem Ge-

halt an Chlorammonium von 0,3 pCt. betrug das fehler-

hafte Plus mehrere Cubikcentimeter Quecksilberlösung.

III. Zur Harnsäurebestimmung. — Die üblichen

Dosen von Lysidin und Piperazin sind ohne Einfluss

auf die Harnsäurebestimmung mittelst der Silbermethode,

dagegen wirkt die Gegenwart von Jodkalium insofern

störend, als der Niederschlag sich schwer absetzt, lang-

sam filtrirt und auch leicht durch das Filter geht. Bei

Vergrösserung des Silberzusatzes aul 20—25 cem der

3 proc. Silbernitratlösung und sehr sorgfältigem Arbeiten

wurden indessen richtige Resultate erhalten.

Zur Vermeidung der Schwierigkeiten, welche die

quantitative Bestimmung des Kohlenstoffes mittelst der

Elementaraualyse und Wägung der entstandenen Kohlen-

säure bietet, schlägt Scholz (6) die folgende, sich an

ältere Verfahren, dio er ciuleitungsweise aufführt, an-

schliessende Methode vor. Er oxydirt die zu analysi-

rende Verbindung mittelst Kaliumbichromats und con-

centrirter Schwefelsäure. Hierbei wird nicht der ge-

sammte Kohlenstoff in C02 verwandelt, sondern ein Theil

geht in niedrigere Oxydationsstufen über. Um auch

diese in Kohlensäure zu verwandeln, werden die Ver-

brennungsprodueto über glühendes Kupferoxyd und

weiter (zur Zurückhaltung der Halogene) ühcr erhitztes

Bleisuperoxyd geleitet. Die gebildete Kohlensäure wird

in mit Barytwasscr gefüllten Pcttenkofer'schen Röhren

aufgefangen und durch Titriren bestimmt.

Wegen der genaueren Anordnung des Apparates

und Ausführung der Bestimmung wird auf das Original

verwiesen.

Eine C-Bestimmung nach Scholz ist in 2 bis

2V2 Stunden beendet und bedarf keiner dauernden

Beaufsichtigung; Controlanalysen ergaben, dass das

Maximum der Differenz gegenüber den Resultaten der

Elementaranalyse + 2 pCt. betrug. — Verf. hat nun

gleichzeitige Untersuchungen des N- und C-Gehalts des

Harns zunächst an Gesunden ausgeführt, und zwar so-

wohl im Hungerzustundc wie bei verschiedener Ernäh-

rung. Zunächst bestätigte sich, was schon frühere

Untersucher gefunden halten, dass viel mehr Kohlen-

stoff aus dem Harn ausgeführt wird, als dem auf Harn-

stoff berechneten Stickstoff entpricht; -r=- im Harnstoff

ist = 0.43, während Verf. meist den Quotientcu über

über 0,5 liegend fand, bis zu 0,95 hinauf. Dabei sind

die bei derselben Versuchsperson zu beobachtenden

Schwankungen desselben nicht unerheblich und selbst

bei gleichmässigcr Ernährung vorhanden. Wechsel d* r

Ernährung hat keinen klar erkennbaren Einfluss auf

das Verhältniss von C : N erkennen lassen.

Es ergiebt sich aus diesen Resultaten, dass rech-

nerische Feststellung des Harnkohlenstoffs aus dem

ermittelten Harnstickstoff auf Grund eines angenom-

menen festen Verhältnisses zwischen beiden nicht an-

gängig ist.

Casciani's (7) Versuche betreffen die Ausschei-

dung der Aetherschwefelsäuren im Harn unter verschie-

denen Bedingungen. Seine Resultate sind folgende.

I. Die Ausscheidung der Actherschwefelsäurcu ist täg-

lichen Schwankungen unterworfen, die nicht allein *•>&

der Darmfäulniss abhängen. 2. Die Kost hat weder

einen absoluten noch einen constanten Einfluss auf du

Darmfäuluissproccsse und somit auf Aetherschwcfel-

säureausscheidung. 3. Bei Verstopfung wird nicht

immer eine Vermehrung der Aetherschwefelsäuren im

Harn beobachtet. 4. Beim Gebrauch chlorür-uatron-

haltigen Wassers (Mineralwasser von Monte catini)

nahmen die Aetherschwefelsäuren ab, um so mehr, je

länger der Gebrauch des Wassers dauerte.

Von dem Gesichtspunkt aus, dass die Aether-

Schwefelsäuren einen Maassstab für die Intensität der

Fäulnissvorgänge im Darincanal darstellen, hat Mosse

(8) den Einfluss verschiedener Arzneimittel auf dieselbe

untersucht, Dabei wurde uur auf 24 stündige absolute

Menge Gewicht gelegt, nicht auf ihr Verhältniss zur

präformirten. Die Adstringentieu — Dermatol, Tanni-

gen, Tannalbin — bewirkten keine Abnahme der Aether-

schwefelsäurc, das letzte sogar eine Zunahme. Milch-

saures Silber (Actol) bewirkte, in Quantitäten von

1—2 g pro Tag gegeben, bei einem Hund trotz Obsti-

pation eine sehr starke Abnahme der Aetherschwefel-

säure, der Versuch musste wegen einer Verletzung' der

Blascnschleimhaut abgebrochen werden; bei einem

Menschen gelang der Versuch nicht wegen starker, troti

Opiumgebrauch anhaltender Diarrhöen. Da die Silber-

salze sich im Magen in Silberalbuminat und Chlorsilber

umwandeln, so erschienen Versuche mit Silberalbuminat,

desseu antiseptische Wirkung in der Form des Argonin

bekannt ist, und mit Chlorsilber angezeigt. Auch das

letztere erwies sich nach Versuchen von Kern in

Plattenculturen antisoptisch. Dennoch konnte bei

Hunden durch Verabreichung von Chlorsilber und Ar-

gonin eine Herabsetzung der Aethcrschwefelsäurc nicht

erzielt werden. Auch Alcohol, dessen desinlicirend.

Wirkung Ahlfeld hervorgehoben hat, zeigte sich nach

einem Versuche am Menschen ohne Einfluss auf die

Aetherseh wcfelsäure.

Jaffc (9) fand, dass man nach 2stündigeu Er-
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hiuen von Huudeharu mit Phenylhydrazin in essig-

saurer Lösung bei langsamem Erkalten einen sehr

r<-iehlichen, gelblichen, crystallinischen Niederschlag er-

hält, welcher nach mehrmaligem Umcrystallisiren aus

h'issem Alcohol und heissem Wasser farblos erscheint

und bei 172° schmilzt. Die Analyse führte zu der

Formel C7H»N30. Zusammensetzung und Eigenschaft

der Substanz, sowie die Zersetzung mit Salzsäure stim-

men mit dem zuerst von E. Fischer aus Phenylhydrazin

uud Kaliumcyanat dargestellten, von P i n n c r beim Er-

hitzen von Phenylhydrazin mit Harnstoff erhaltenen

Phenylsemicarbazid überein, sodass an der Identität

nicht zu zweifeln ist. — Auch Harnstofflüsungen, selbst

verdünnte (bis 2 proc), geben mit Phenylhydrazin die-

selbe Verbindung, ja unter bestimmten Bedingungen

erhält man sogar eine nahezu quantitative Ausbeute an

l'henylsemicarbazid.

Scboppe (12) hat den Vorgang der Bildung der

llarasäurekügelchen in der Niere genauer verfolgt, zu-

nächst bei der Weinbergschnecke (Helix pomatia), danu

bei einer Reibe von Reptilien, insbesondere bei der

Blindschleiche, endlich bei einer grossen Zahl von

Vögeln (u. a. Huhn. Taube, Sperling, Eule, Habicht).

— Die sich im Harn findenden Kügelchcn sind bei der

Schnecke annähernd gleich gross, bei Vögeln und Rep-

tilien von unter einander sehr wechselnder Grösse, im

Allgemeinen weit kleiner als bei der Schnecke. Alle

sind doppelbrcchend. Sie lösen sich in Wasser (dio

der Schnecke ziemlich langsam), dann in Ammoniak, Kali-

lauge, verdünnter Essigsäure. Dabei zeigt sieh, dass

das Centrum aus kleinen, dicht an einander liegenden

Kügelchcn besteht, die von concentrischen Schichten

umgeben werden. Das Ganze wird von einem feinen

•ierüst getragen. Nicht angegriffen werden die Kügel-

cben durch absoluten Alcohol und Alcohol-Chloroform-

Kiiessigraischung. Betreffend die Bildung und Abson-

derung der Kügelchcn ergeben die Untersuchungen der

Nitren Folgendes: Sie sind auf besondere Canal-

»bschnitte beschränkt, die eine besondere Art von

Zellen tragen, nämlich auf die mit Cylindcrepithel ver-

sehenen gewundenen Harncanälchen und die sich darau

srbliessenden absteigenden Schleifenschenkel. Nicht

der ganze Nierenabschnitt bctheiligt sich zugleich an

der Secretion, sondern regellos bald dieser, bald jener.

Das Secret sammelt sich im Protoplasma ohne Bethei-

ligung des Kernes; es verlässt die Zelle, ohne dass

diese selbst zu Grunde geht. — Bei der Schnecke ist

das gesammte Secret einer Zelle in einem Kügclchen

enthalten, bei Reptilien und Vögeln können mehrere

Kügelcheu zugleich gebildet werden. Bei der Schnecke

verlässt ein festes Secret die Zelle, bei Keptilicu und

\<>gela ein theils festes, theils flüssiges: bei der

Schnecke wird das Kügelcheu in der Zelle fertig ge-

bildet, während es bei Reptilien und Vögeln in der

Zelle nur seiuen Anfang erhält und erst in den Haru-

•anilchen aus dem flüssig mit abgeschiedenen Harn

vollendet wird.

Die letztgenannten Thatsachen werden durch die

Resultate von Thierversuchen gestützt, in denen Haru-

iiurelösungen Vögeln subeutau eingespritzt uud dann

die Nieren untersucht wurden-, die Nieren z c 1 1 e n waren

— während die Harnsäuresecretiou noch im Gange war

— nur spärlich mit kleiuen Kügelcheu versehen,

während die Harncanälchen mit Kügclchen vollgepropft

waren. — Wegen der Fixirungs- und Färbuugsmethodcn

sei auf das Original verwiesen.

Nach Weber, Pott und Tollens (11) entsteht

eine Verbindung von Harnsäure mit Formaldehyd, wenu

man in 50 g Formalin (40 proc. Formaldehyd) unter

Erwärmen auf 100—110° so lange Harnsäure einträgt,

als sie sich löst (ca. 22 g). Allmälig scheidet sich

dann als crystallinisches Pulver die Verbindung von

der Formel C5H4N403 -+- 2CH20 aus. Es handelt sich also

um Diformaldehyd - Harnsäure. Die von der Diform-

aldebyd-Harnsäurc abgesogene Mutterlauge giebt mit

absolutem Alcohol und Aether ein allmälig pulverig

werdendes Gummi, welches 4—5 Mol. Formaldebyd auf

1 Mol. Harnsäure enthält. Die Verbindungen siud nur

lockere und werden beim Kochen mit Wasser zum Tbeil

zeretzt

Hopkins hat vorgeschlagen, die Harnsäure durch

reichlichen Zusatz von Chlorammonium als Ammouurat

zu Ollen, aus diesem die Harnsäure durch Zusatz von

Salzsäure in Freiheit zu setzen, dann die ausgewaschene

Harnsäure iu schwefelsaurer Lösung mit V20 Normal-

kaliumpermanganat zu titriren. Nach Hopkins ent-

spricht 1 cem der Lösung 3,75 mg Harnsäure.

Bei seinen Versuchen mit reiner Harnsäure gelaugte

Foliu (12) zu dem Resultat, dass, wenn man die Ti-

trirung bei einer Temperatur von 60—63° vornimmt

— um diese zu erreichen, ist es zweckmässig, zu der

100 cem betragenden Harnsäurelösuug 15 cem concen-

trirte Schwefelsäure hinzuzusetzen, nicht, wie Hopkins

vorgeschlagen hat, 20 cem — man in der That bei Anwen-

dung des Factors 3,75 absolut übereinstimmende Zahlen

erhält. Beim Arbeiten nach Hopkins' Vorschrift er-

hielt Verf. etwas niedrigere Werthe, als mit der Silber-

methode. Besser geeignet als das von H. angewendete

Chlorammonium fand Verf. die Sättigung mit Ammou-

carbonat oder Acetat. Dieses Verfahren bietet den

Vortheil, dass man das ausgefällte Ammonurat direct

mit Kaliumpermanganat titriren kann, was bei Auwen-

dung von Chorammonium wegen des dem Niederschlag

anhaftenden Chlorammoniums nicht möglich ist. Weiter-

hin ergab sich, dass eine Sättigung nicht uötbig ist,

sondern dass ein Zusatz von 10 pCt. genügt. Dadurch

erreicht man den Vortheil, dass das Ammonurat sich

schneller absetzt und leichter filtrirbar ist. Als ein-

fachstes Verfahren empfiehlt Verf.: Zusatz von 10 g

Ainmousulfat zu 100 cem Haru, zweistündiges Stehen,

Waschen des Niederschlages mit 10 proc. Ammonsulfat-

lösung, Titriren des vorher gelösten L'rates in schwefel-

saurer Lösung mit Kaliumpermanganat. Zum End-

resultat ist 1 mg als Correctur hinzuzufügen. Durch

besondere Versuche überzeugte sich Vf., dass Xauthiu

und Hypoxanthin von Kaliumpermanganat unter den

Bedingungen des Versuches nicht angegriffen werden;

(iuanin wird zwar angegriffen, stört aber bei der Ti-

triruug der Harnsäure nur unmerklich, ausserdem kommt

es im Harn kaum vor.
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Riegler (13) schlägt vor, die Harnsäure mit con-

centrirter Salpetersäure zu kochen und aus der ge-

bildeten Gasmenge die Mougo der »ersetzten Harnsäure

zu berechnen.

Er giebt zu diesem Zwecke einen einfachen Apparat

an. Im Mittel fand er für 1 g Harnsäure 215 cem

Gas (im Minimum 212 und 219 im Maximum).

Um im Harn die Harnsäuremenge zu bestimmen,

versetze mau 100 cem Harn mit 5 cem concentrirter

Salzsäure, filtrire uach 24 Stunden und koche den

Filterrückstand mit dem Filter mit Salpetersäure.

Die Resultate sollen mit den gewichtsanalytischeu

vollkommen übereinstimmen.

Die von Riegler (14) raitgetheilte Reaction der

Harnsäure beruht auf Farbenerscheinungen, die das

Diazonitranilin (para) mit Harnsäure giebt. Versetzt

man eine Harnsäurelösung mit einigen Tropfen des

Reagens und einigen Tropfen lOproc. Natronlauge, so

färbt sich die nicht goschüttelte Mischung grün oder

blau, um beim Schütteln gclbroth zu werden.

Die Anwendung der Reaction auf deu Harn ist

unsicher, da die Xanthinbasen, Leucin, Hippursäurc,

auch Eiweiss gelbrothe Färbung erzeugen.

Husche (15) weist daraufhin, dass bei Anstellung

der Heller'schen Schichtprobe auf Eiweiss Trübungen

auftreten, die nicht von Eiweiss herrühren, aber auch

nicht, wie meist angenommen, von Uraten herzurühren

brauchen. Eine Reibe sehr hamsäurearmer Harne er-

gab eine sehr ausgeprägte Trübung, die Verf. auf

Nucleoalbumin bezieht. Diese Trübung liegt aber

nicht, wie die Eiweisstrübung, an der Berührungsstelle

von Harn und Salpetersäure, sondern oberhalb der-

selben. Sie hellt sich beim Erwärmen auf, kehrt aber

beim Erkalten wieder. — Auch die Urattrübung liegt

oberhalb der Berührungsstelle, um sich dann durch

die ganze Harnsäule zu erstrecken. Durch Verdünnen

des Harns kann man ihr Zustandekommens verhindern,

was bei der auf Nucleoalbumin bezogenen nicht der

Fall ist. — Eiweissharne geben danach unter Um-

ständen zwei Trübungen, die eine da, wo Salpetersäure

und Harn sich berühren, auf Eiweiss beruhend, dann,

durch einen klaren Streifen getrennt, eino zweite, die

durch Urate resp. auch Nucleoalbumin veranlasst ist.

Gegenüber den Mittheilungen, in denen Zweifel an

der Zuverlässigkeit der Krüger -WulfTschen Methode der

Alloxurkörperbestimmung ausgedrückt wurden, berichtet

Malfatti (16) von Verglcichsbestimmungen, in denen

an demselben Harn einerseits die Harnsäure und die

Xanthinbasen gesondert, andererseits die Gesammt-

alloxurkörper nach Krüger-Wulff bestimmt wurden.

Im Mittel von 35 Versuchen ergab sich für Krüger-
Wulff ein Plus von 0,37 mg N auf 100 cem Hanl,

IS mal fand sich ein Plus von im Mittel 3,87 mg,

17 mal ein Minus von im Mittel 3,32 mg N. Die

höchsten positiven Differenzen waren 8,6-8,9 mg, die

höchsten negativen 7,0 mg auf lOOccm Harn. Diel'rsache der

grösseren negativen Differenzen liegt nach Verf. in der

Reaction und im Salzgehalt des llarngemisches. Starke

saure Reaction desselben verhindert die vollständige

Ausfallung. starkor Salzgehalt neben saurer Reaction

kann überhaupt jeden Niederschlag verhindern. Neutra

lisation durch Kalilauge hebt diese Wirkung von Salz

und Säure auf.

Zum Schluss betont Verf., dass vermehrte Alloiur-

körperausscheidung nicht mit vermehrtem Kerazcrfall

einherzugehen brauche, da sonst zugleich auch dk

Phosphorsäureausscbeidung steigen müsse, was er in

einigen Versuchen nicht bestätigt fand. Er glaubt aj,

eine Art Secrction derselben von Seiten zelliger

Elemente, die dabei zu Grunde gehen.

Huppert (17) bestimmte in 15 Harnproben einer-

seits den Stickstoff des Krüger-WulfTschen Nieder-

schlages, andererseits den Stickstoff des durch ammo

niakalische Silberlösung bewirkten Niederschlages, uiid

zwar den letzteren nach einem Verfahren, welche

etwaige Fehler in Folge des Ammoniakgehalts dieses

Niederschlages ausschliesst. In allen Fällen wurde aus

dem ersten Niederschlag mehr N erhalten, und iwn

aus 100 cem Harn 1— 16,13 mg mehr. Das Pias,

welches die Krüger-Wulffsehe Methode giebt, ist nwh

H. ein fehlerhaftes, da das Kupferoxydul auch Rhodan

Verbindungen ausfällt, welche im Harn constant vor-

handen sind, und ebenso quantitativ Albumin und die

secundären Albumoseu, Spuren von Eiweiss aber iij

jedem Harn vorhanden sind.

Salkowski (18a) hat die Frage untersucht,

warum das Krüger -Wulffsehe Verfahren zur Bestimmung

der Alloxurkörpcr im Harn so erheblich höhere Werth--

giebt. als die Silberfällung. Es war zunächst die Mög-

lichkeit in Betracht zu ziehen, dass die Alloxurbasen

durch das Krüger -WulfFscbe Verfahren vollständiger

gefällt werden, als durch das Silberverfahren. D;.-

Filtratc der Silberfällung aus je 1 1 Harn wurden da-

her nach Krüger -Wulff bebandelt. Dabei ergaben siel,

allerdings regelmässig noch Spuren von Xanthinbasen.

welche der Fällung durch Silber entgangen sind, dies-

sind aber so gering, dass die Differenz dadurch nicht

aufgeklärt wird. Weiterhin wurden in mehreren Ver-

suchen aus l 1 Harn die Alloxurbasen nach Krüger-

Wulff gefällt und isolirt: es ergab sich, dass diese voll-

ständig oder so gut wie vollständig auch durch Silber-

lösung fällbar sind. Daraus geht hervor, dass die viel

höheren durch das Krüger -Wulffsehe Verfahren er-

haltenen Zahlen nur dadurch zu erklären sind, das*

bei diesem Verfahren auch andere, nicht in die Röhe

der Alloxurbasen gehörende stickstoffhaltige Körper ge-

fallt werden. S. ist ausserdem der Ansicht, dass das

Krüger -Wulffsehe Verfahren durchaus nicht so leicht

genau ausführbar ist, wie in der Regel angenommen

wird, gewisse Fehler sogar sehr schwer zu vermeiden

sind.

Salkowski (18b) verwirft die von Camerer an-

gegebene Methode zur Bestimmung der Alloxurbasm

im Harn, welche dariu besteht, dass mau einerseits deu

Stickstoffgehalt des aus dem Harn erhalteneu Silber-

niederschlages bestimmt, andererseits die Harnsäure

und durch Subtraction des in ihr enthaltenen Stick-

stoffes vom Stickstoff des Silberniederschlages den

Stickstoff der Alloxurbasen erfährt, im Princip, weil es.

wie S. gefunden hat, nicht möglich ist, den Silber-
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mederscblag ganz von Ammoniak bezw. Ammonium-j

vrbindung zu befreien, ausserdem die Alloxurbasen

K-zw. ihr Stickstoff hierbei nicht direct, sondern durch

Wfferenz bestimmt werden. Von dem ersteren Fehler

ist das Verfahren von Huppert und Malfatti frei,

illeia bei dem Verfahren von Huppert geschieht die

Bestimmung auch nur durch Differenz und bei dem

M-klfatti'sehen sind die für das Ammoniak erhaltenen

Xihlen für Ammoniak zu klein. S. stellt für sein

Verfahren folgende Grundsätze auf: 1. Die Alloxur-

baseo sind nicht durch Differcnzbcstimmungen irgend

welcher Art zu ermitteln, sondern direct; 2. nicht der

Mickstoffgehalt irgend welcher Metallverbindungen der

Atloiurbasen ist zu bestimmen, sondern der Metall-

gehalt, weil man hierbei vollständig gesichert ist gegen

••tu fehlerhaftes, von aussen her stammendes Plus.

AU solche Metallverbindung ergab sich naturgemäss

die 5ilberverbindung, namentlich deshalb, weil die Be-

stimmung des Silbers nach Volhard durch Titriren

mit Rhodanammon zu den bequemsten, gleichzeitig

Iba auch zu den genauesten Metboden der anorgani-

schen Analyse gehört; 3. bei dem geringen Gehalt des

Ibras an Alloxurbasen sind grössere Mengen von Harn

anzuwenden.

Das Verfahren zur Bestimmung der Alloxurbasen

:4 danach in scineu Grundzügen folgendes: Eine

grössere Quantität Harn wird mit Magnesiamischung

gefällt, filtrirt, das Filtrat mit Silberlösung gefällt,

der Niederschlag in der für die Bestimmung der Harn-

säure üblichen Weise verarbeitet, dann das die Harn-

säure und die Alloxurbasen enthaltende silberfreie

Filtrat zum Trocknen gedampft und aus dem Trocken-

üclutand die Alloxurbasen durch wiederholte Behand-

lung mit verdünnter Schwefelsäure in der Wärme ex-

trihirt, der Auszug, nachdem er wiederum amraonia-

kaÜMh gemacht ist, aufs Neue mit Silberlösung gefallt,

ier Silberniedcrschlag abfiltrirt, ausgewaschen, gc-

ImkMt, geglüht, das Silber in Salpetersäure gelöst

ißd durch Titriren mit Rhodanammon bestimmt.

Zur Berechnung dient die Durchschnittsformel aller

Silbenerbindungen der Alloxurbasen, nach welcher

1 Ag = 0,277 N der Alloxurbasen bezw. 0,7381 Alloxur-

bisen selbst ist.

Die Kinzelheiten dieses Verfahrens sind ausführ-

lich begründet. Doppelbestimmungen in dem Harn er-

gaben sehr gute L'ebereinstimmung. Weitere Versuche

beziehen sich auf die Frage, ob es nicht möglich ist,

Alloxurbasen und Harnsäure in ein und derselben

Hiniportion zu bestimmen. Dieses ergab sich in der

Thit ah ausführbar, jedoch bedarf die Frage, ob man
labe: die Extraction mit Schwefelsäure anwenden muss

oder auch die übliche Fällung der Harnsäure mit Salz-

säure anwenden kann, noch weiterer Untersuchung.

Klatow und Reitzcnstein (19) haben eine An-

uhl vergleichender Bestimmungen der Alloxurbasen

nach dem Krüger-Wu I ff'schen Verfahren und nach

dem von Salkowski angegebenen Silberverfahren aus-

geführt. Der Harn stammte theils von kräftigen, ge-

sunden, theils von ganz leicht erkrankten jungen

Männern und war frei von Zucker und Eiweiss. Von
J»b : <-,l,«mcht d*r («Mmrnteu Medicin. 1897. ltd. I.

edem Haru wurden zwei AUoxurkörperbestimmungeit

nach Krüger- Wulff, zwei Harnsäurebestitnmungcu und

zwei Alloxurbasenbestimmungcn nach der Silbermethode

ausgeführt. Diese Doppelbcstiminungeu ergaben gut

übereinstimmende Werthe. Nach diesen Bestimmungen

gelangen die Verff. zu folgenden Schlussfolgerungen

:

1. Die Bestimmung der Alloxurbasen im Harn nach

der K rüger-Wulff'scbcn Methode ergiebt viel zu hohe

Werthe, etwa das Siebenfache. Dementsprechend sind

auch die Alloxurkörperwerthe zu hoch. 2. Die zu hohen

Werthe der Xanthinbasen lassen sich nicht durch eiueu

constanten Factor auf die wirklichen zurückführen, da

kein gleichbleibendes Verhältniss zwischen deu beiden

besteht. Nach der Krüger- Wulff'schen Methode beträgt

die mittlere Tagesmenge der Alloxurbasen 206.9 mg.

nach dem Silberverfahren dagegen nur 29 mg, welch'

letztere Zahl mit früheren Angaben von Stadthagen
in guter Uebereinstimmung steht. Nach der ersteren

Methode schwankt das Verhältniss von Basen-N i Harn-

säure-N von 1 : 1,7 bis 1 : 4,1, nach der Silbcrmethodo

dagegen von 1 : 10 bis 1 i 32,6.

Auf Grund einer Reihe von vergleichenden Control-

versuchen, betreffs deren auf das Original verwiesen

werden muss, gelangt Arnstein (20) zu folgendem

Verfahren für die Bestimmung der Alloxurkörpcr im

Harn. 240 cem Harn werden mit 30 cem Ludwig'scher

Magnesiamischuug versetzt, mit 20 proc. Ammoniak auf

300 aufgefüllt, sofort filtrirt, vom Filtrat 2 Proben von

125 cem entsprechend 100 cem narn abgemessen, mit

Silbcrlösung gefällt, der Silberiiiederschlag abfiltrirt und

so lange gewaschen, bis empfindliches Lakrauspapier

nicht mehr gebläut wird. Im Niederschlag sammt Filter

bestimmt man dann den Stickstoff nach Kjcldahl. Die

Differenz zwischen dem so ermittelten Stickst«.ffgehalt

und dem Stickstoffgehalt der Harnsäure entspricht dem

Stickstoff der Alloxurbasen.

Harnsäure zu Xanthinbasen zu reduciren, ist bis-

her nicht gelungen; Sundwick (21) hat versucht, die

Harnsäure durch die Ameisensäure zu reduciren, welche

beim Erhitzen von Chloroform mit Natronlauge entsteht.

Zu dem Zwecke wurden 40g Harnsäure, 80g Natrium-

hydrat, 100 cem Chloroform und etwa 1 Liter Wasser

36 Stunden lang im Sieden erhalten, dann mit Salz-

säure angesäuert, filtrirt, mit Ammoniak alkalisirt und

mit Silberlösung gefällt. Aus dem Silberniederschlag

gelang es dem Verf., zwei Körper zu isoliren, von

welchen der eine die Reactiouen des Xanthins, der

andere die des Hypoxanthins zeigt. Auch die Analysen

geben, soweit sie bisher ausgeführt werden konnten,

sehr annähernd richtige Werthe.

Malfatti (22) bespricht zunächst die Zuverlässig-

keit der nach Krüger- Wulff gefundenen Alloxur-

körperwerthe. Trotz der Ausführungen von Huppert
und Salkowski hält er sie für brauchbar. Er glaubt,

dass der Vorwurf, dass die Werthe zu hoch ausfallen,

seine Erledigung darin finde, dass doch vielleicht die

Ausfallung der Xanthiukörper eine vollständigere sei,

als bei der Silhermethodc. Ein etwaiges Mitnusfällen

anderer Substanzen bedinge einen in quantitativer Hin-

sicht nicht ins Gewicht fallenden Fehler.
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Auch das zweite gegen die Methode erhobene Be-

denken, dass das Vcrhältniss zwischen Harnsäure und

Xanthinbasen sich danach ganz anders gestalte, als

nach den früheren Methoden (früher Xanthinbasen ca.

10 pCt. der Harnsäure, jetzt 20- 22 pCt), sucht Verf.

durch den ninweis zurückzuweisen, dass auch früher

schon sehr erhebliche Schwankungen im Verhältuiss

beider zueinander gefunden wurden und dass man auf

dies Verhältniss nicht zu viel Gewicht legen dürfe, da

schon Differenzen von wenigen mg es bedeutend ändern

köuneu. — Den durch die Krüger-WuhTsche Methode

erzeugten Niederschlag sucht nun Verf. zur Bestimmung

der Harnsäure zu verwerthen. Er bringt den im Becher-

glasc erzeugten Niederschlag auf ein Filterchen, wäscht

einige Mal und bringt Filter mit Niederschlag in das

Bccherglas zurück, übergiesst mit concentrirter Salz-

säure, erwärmt etwas und filtrirt nach einigen Stuuden.

Das Filter wird in den Kjeldahl-Kolben gebracht und

der Stickstoff bestimmt, der auf Harnsäure umgerechnet

wird. Die Resultate sind weniger genau, als die nach

Salkowski-Ludwig. Auf lOOccm Harn fanden sich

Differenzen zwischen + 1,0 und — 1,6 mg X. — Trotz-

dem glaubt Verf. sein Verfahren für klinische Zwecke

empfehlen zu können.

Camerer (28) bringt zunächst eine ausführliche

Zusammenstellung und Betrachtungen über die ver-

schiedenen Methoden die stickstoffhaltigen Bestandtheilc

des Harns zu sondern. Hervorgehoben seien nur seine

Zweifel an der Zuverlässigkeit der Krüger-WulfTschen

Methode der Alloxurkörperbestimmung. — Es folgt Mit-

theilung über die Zusammensetzung des Harns zweier

Brustkinder. Auf 100 Gesammtstickstoff kommen (Mittel

aus 4 Analysen) 85,4 pCt. Stickstoff nach Hüfner be-

stimmt (Harnstoff und Ammoniak), 8,1 pCt. Alloxur-

körperstickstoff, 2,4 pCt. Harnsäure-, 0.7 pCt. Basen-

stickstoff. Auffallend ist der relativ grosse Gehalt an

Extractivstoffen, insbesondere Alloxurkörpern. — Die

Resultate an pathologischen Harnen beziehen sich auf

Leukämie; hier wurden nur 68,3 pCt. des Gesammt-

stickstoffes in Form von Harnstoff, dagegen 12,6 pCt.

als Ammoniak, 2,43 pCt. als Alloxurkörperstickstoff ge-

funden. Auch bei mittclschwerem Diabetes und Leber-

cirrhosc war die Harustoffmcnge (auf 77 pCt.) herabge-

setzt. Besonders eingehend wird der Harn bei Gicht

behandelt. Verf. kommt zu dem Schluss, dass er durch

quantitative Analyse nicht von normalem zu unter-

scheiden ist, sofern nicht besondere Eroährungsbe-

dingungen eingehalten werden, die die Zusammensetzung

des Harns verändern. Bemerkenswerth ist nur. dass

Gichtikcr (wie Nierenkranke) schwer ins Stickstoffgleich-

gewicht zu bringen sind, da trotz gleichbleibender N-

Zufuhr Perioden der N-Aufstapelung und erhöhten Aus-

scheidung abwechseln.

Den vorhandenen Untersuchungen, die zur Prüfung

der H'irbaozewskrsL'hen Theorie von dem Zusammen-

hange zwischen Lctikocytonzerfall und Steigerung der

Harnsäure- Ausscheidung angestellt sind, fügen Dunin
und Nowaczek (24) neue an, in denen bei fibrinöser

Pneumonie die tägliche Harnsäure-Ausscheidung bifl in

die Recouvalescenz hinein bestimmt wurde. Wenn die

Horbaczewski'sche Theorie richtig ist, so müsstc zur

Zeit der Resorption des Exsudates, d. h. kurz vor und

noch mehrere Tage nach der Krisis die Harnsäureaus-

scheidung gesteigert sein.

Bestimmt wurde die Harnsäure nach Haykraft's

Methode, deren Ergebnisse die VertT. auf Grund von

Controlvcrsuchen für genau halten. Zur Untersuchung

kamen fünt Kranke. Bei allen nahm die Hamsäure-

menge schon einen Tag vor der Krisis zu, stieg nach

der Krisis erheblich an bis zum Vierfachen der in den

ersten Krankheitstagen ausgeschiedenen (bis 1,7 g pro

die). Die Mehrausscheidung hielt 2—4 Tage an. nahm

dann ab, um 7—8 Tage nach der Krisis die Norm zu

erreichen.

Taylor (25) berichtet über zwei Fälle von Leu-

kämie und einen von Anämia perniciosa, im denen neben

Gesammt-N, NIL,, Schwefelsäure, Phosphorsäure auch

Harnsäure und Alloxurbascn vergleichend nach Krüger-

Wulff und Salkowski bestimmt wurden. Nach

erstcrem Verfahren waren sie weit grösser, in den

I.eukämiefällen fünf Mal so gross als nach Salkowski.

Er beruht das, auf Grund eines weiteren Versuche*,

darauf, dass der Kupferniederschlag Stickstoff zurück-

hält, der nicht den Xanthinkörpern angehört. Zum

Theil dürfte ungenügendes Auswaschen daran Schuld

tragen.

Kühn au hatte in einer früheren Arbeit den engen

Zusammenhang zwischen Leukocytosc und Harnsäure-

Ausschcidung darzuthun gesucht. In der vorliegenden

Arbeit untersuchten Kühn au und Weiss (26) das

Verhalten der Harnsäure-Ausscheidung bei experimen-

teller Leukocytosc und in Krankheiten, die mit Hypo-

leukocytose ciuhergehcn. — Die Hyperleukocytosc wurde

in zwei Fällen von Tubcrculose durch Tuberculin er-

zeugt, in einem dritten entstand sie durch Pyocyaneus-

infection, in zwei Fällen von Pseudoleukämie wurde sie

durch Pilocarpin hervorgerufen (in dem einen trat da-

nach ein Ucbergang in wahre Leukämie ein). Es fand

sich, dass am Tage der Hyperleukocytose oder an dein

ihr folgenden eine im Allgemeinen der Leukocyto<e

parallel gehende Steigerung der Harnsäure- und der

Xanthinbascn-Ausscheidung eintrat. — Die Versuche

über den Einfluss der Hypoleukocytose erstrecken sich

auf zwei Fälle von Abdominaltyphus, je einen von

Anaemia gravis, Morbus Werlhofii, „hämorrhagischer

Diathese". Entsprechend der niedrigen Lcukocytouzabl

war in allen auch die Harnsäure-Ausscheidung eine ge-

ringe, um in der Reconvalesccnz oder, wenn durch Com-

plicationen vorübergehende Vermehrung der Lcukocyten

eintrat, zu steigen.

Die Verff. schliessen, dass auch durch diese Ver-

suche die enge Beziehung zwischen Leukocytosc und

Alloxurkorperausscheidung wiederum dargethan werden.

Amann (28) empfiehlt für den Indicannachweis

im Harn als Oxydationsmittel pyroschwefclsaures Na-

trium (Na2S.Ü7 ) in lOproc. Lösung. -- Zu 20 cem Harn

setzt man einige Tropfen reine Schwefelsäure, ca. 5 cem

Chloroform und 5 emm 10 proc. Natriumpyrosulftt-

lösung. Schweukt einige Minuten; das Chloroform färbt

sich durch Indigo blau. — Ist die Bodenschicht violett
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starbt, so deutet dies auf Anwesenheit von Skatol. —
Zu weit gehende Oxydation soll hierbei nicht vorkommen;

tiweUs braucht zuvor nicht entfernt zu werden.

Eisenstadt (29) bespricht zunächst kurz die

Literatur, die über die Frage nach der Möglichkeit, den

I mfang der im Darm vor sich gehenden Fäulnisspro-

<-e$se zu beeinflussen, vorliegt, um sodann über eigene

Versuche zu berichten, in denen er besonders auf den

Einfluss derDarmentleerung auf dieDarmfäulniss achtete.

,v:oe Verbuche betreffen zunächst die Frage, ob die

Panvicbung steriler Kost nach vorausgegangener gründ-

licher Darincntleerung die Fäulnissprocesse herabsetzt,

vmer inwieweit Kohlehydrate und Milch dies vermögen.

Iii Maass für die Darmfäulniss diente die Bestimmung

der Aetherschwcfelsäurcn im Harn und die Schätzung

des Harnindicans. In den Versuchen mit steriler Kost

wurde zunächst durch Opium eine zweitägige Obstipation

erzeugt, dann für zwei Tage durch Abführmittel reich-

Jieh Stuhl, dann wurde die durch vorangegangenes Kochen

keimfreie Nahrung gereicht. Verf. fand in zwei Versuchs-

reihen, da*s während der Obstipation keine Zunahme

d-T Aetherschwefelsäurc sich bemerkbar machte, dass

dwrepMi durch die Wirkung der Laxantien (Calomel,

Cort. frangul.) eine deutliche Abnahme derselben ein-

trat. Ein Einfluss der sterilen Nahrung war nicht sicher

ju beobachten. Je nach dem Verhalten der Stuhlent-

l'-eruDg waren die Aetherschwefelsäuren bald vermindert,

bild nicht. — Sodann zeigte sich, dass auch die Kohle-

hydrate au sich nicht ändernd auf die Aetherschwefel-

siaren wirken, dass dagegen die Indicanausschcidung

mehr oder weniger stark herabgesetzt wird. Verf. bringt

diese Incongruenz damit in Zusammenhang, dass Indican

im Dünndarm, Aetherschwefelsäure im Dickdarm ent-

gehen. — Alleiu die Milch vermochte, zwar nicht in

illen, aber doch in einigen Fällen, auch die Mengen der

Aetherschwefelsäuren zu vermindern, es ist jedoch die

I roche dieser fäulnisshemmendcn Wirkung noch nicht

sicher anzugeben.

Nach einer ausführlichen Uebersicht über die bis-

herigen Methoden der Darstellung des Urobilins und

der Widersprüche, die sich in den Angaben der ver-

miedenen Autoren finden, berichtet Saill et (30) über

-e:ne eigenen Versuche, die ihn zu dem Resultate führ-

en, dass frischer, eben entleerter I rin niemals Urobilin

euthält, sondern Urobilinogen, d. h. ein Chromogen, das

•u wenigen Minuten durch Sonnenlicht und in wenigen

Kunden durch diffuses Tageslicht in Urobilin verwan-

delt wird. — Wenn man bei künstlicher Beleuchtung

frisch entleerten, mit Essigsäure angesäuerten Urin mit

Esjigäther schüttelt, geht das Chromogen in letzteren

ober. Mit Wasser geschüttelt, giebt der Aether nichts

v ti dem Farbstoff an dieses ab, auch nicht, wenn der

Aether bis zum Sieden erhitzt wird. Setzt man jedoch

ehr>nogenhaltigen Aether über Wasser den Sonnen-

Prahlen aus und schüttelt, so färbt sich das Wasser

unter theilweiscr Entfärbung des Aethers und zeigt

-p«ctroseopisch das Vorhandensein des Urobilins an,

ivt im nicht-belichteten Aether nicht gefunden wird.

Am intensivsten bewirken die Umwandlung des Chro-

mogens die violetten, am wenigsten die rothen Strahlen.

Verf. bespricht dann genauer seine Methode der

Darstelluug des Urobilins und seine Eigenschaften. Man

zieht das Urobilinogen bei künstlichem Licht mit saurem

Essigäther aus, setzt diesen dem Sonnenlichte aus,

schüttelt mit Wasser, das das entstandene Urobilin

aufnimmt. Die wässerige Lösung wird entweder — bei

Gegenwart von etwas Essigäther — mit schwefelsaurem

Ammon gesättigt, oder mit Chloroform geschüttelt.

Letzteres uimmt den Farbstoff auf (nicht ganz voll-

ständig) und man lässt es verdunsten. Es folgt eine

Darlegung des Verhaltens des Urobilins der FIuo-

rescenzerscheinungen , die seine alcoholischen und

ätherischen Lösungen darbieten, letztere besonders bei

Uiuzufügung von etwas Chlorzink. Erhitzt man die

alcoholische Lösung zum Kochen, so verschwindet die

Fluorescenz, um beim Erkalten wiederzukehren. End-

lich wird das spectroscopische Verhalten in sauren,

neutralen und alcoholischen Lösungen ausführlich ge-

würdigt.

Zum Schluss geht Verf. auf die quantitative Be-

stimmung des Urobilins ein. Nachdem durch sauren

Essigäther das Urobilinogen ausgezogen, wird es durch

Sonnenlicht oder besser durch Salpetersäurezusatz in

Urobilin übergeführt. Die Quantität dieses wird spec-

troscopisch bestimmt, indem man die Lösung so lange

verdünnt, bis der Urobilinstreifen eben verschwinden

will. Kennen muss man zur Berechnung die Scbicht-

dicke (E), unter der man beobachtet, und die Menge

der verdünnten Lösung (V); die Menge des Urobilins

ergiebt sich dann aus der Formel:

V v 15 mm
X —7 X T2 .

cem L

Verf. fand, dass die Menge des Urobilins in 24 Stun-

den individuell sehr wechselt; sie liegt zwischen S und

18 cg pro 24 Stunden. Die Ausscheidung soll den

Schwankungen der Körpertemperatur parallel gehen.

Riva (31) bringt Versuche am Hunde, die den von

ihm so genannten „hepato-intestinalen" Ursprung des

Urobilins im Harn erweisen sollen, d. h. seine Abhängig-

keit von der Menge von Gallenfarbstoffen im Darm und

von einer besonderen, der Urobilinbildung günstigen

Beschaffenheit der Galle, die besonders leicht reducir-

bar ist. Es wurden den Hunden 25—35 cem gelbrotlu:

Galle vom Menschen und Schwein, die arm an Urobilin

war, in eine Darmschliugo injicirt, es trat danach für

ca. 1 Woche starke Urobilinurie auf ; nach Injectiou

gelb-grauer Rindsgalle, die nach Verf. wenig reduet ions-

fähig ist, dagegen nur geringe, nach einem Tage ver-

schwindende Urobilinurie.

Auch aus klinischen Beobachtungen sucht Verf.

seine Theorie zu stützen. — Wieweit etwa hacte-

riclle Einflüsse die Urobilinbildung bedingen, hat Verf.

nicht untersucht.

Chiodcra (32) giebt zuuächst von dem nach

Garrod's Methode von ihm dargestellten Harupigment

das genaue physikalische und chemische Verhalten.

Dann behandelte er nach Riva** Vorgang Urobilin mit

übermangansaurem Kali und scbliesst aus den Eigen-

schaften des gefundenen Pigmentes, dass es mit dem

von Garrod isolirten Harnpigment identisch ist. Er

1 1
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fand ebenso wie Riva, dass es aus den Fäccs, aus Ex-

und Transsudaten gewonuen werden kann.

Schulte (35) theilt zwei neue Fälle von Hämato-

porphyrinuric mit, in deren einem längerer Sulfonal-

gebraueb voranging, deren zweiter vielleicht mit einer

Blci-Intoiication in Zusammenhang stand. Bemerkens-

werth war im ersten Falle die stark saure Reaction des

Urins, die selbst durch 24 g Natrium citricum nicht in

eine alkalische zu verwandeln war, ferner die That-

saebe, dass nach Aussetzen des Sulfonals das Hämato-

porpbyrin des Harns zunächst verschwand, um, ohne

dass von Neuem Sulfonal gereicht worden wäre, später

wiederzukehren.

Nach einer historischen, die bisherigen Arbeiten

über Ilämatoporphyrinurie zusammenfassenden Einlei-

tung berichtet Nakarai (3C) von eigenen Untersuch-

ungen, die 250 Bestimmungen an 144 Patienten be-

treffen. Er wollte die bisher noch stark divergirenden

Ansichten über die Häufigkeit des Auftretens von Hä-

matoporphyrin im Harn, und speciell sein von Stok-

vis behauptetes Vorkommen bei Bleivergiftung fest-

stellen. Seine Methode des Nachweises war die Sal-

kowski'schc: Behandlung des Harns mit Bleiacctat-

lüsung oder Barytwasser, Ausziehen des mit Wasser

und absolutem Aleohol gewaschenen Niederschlages mit

salzsäurehaltigem Aleohol, Filtration nach gelinder Er-

wärmung, spcctroscopische Untersuchung.

Hämatoporphyrinurie fand sich nur selten, nämlich

bei 10 Kranken unter 144. Bei allen untersuchten

fi ßleikranken, bei 2 Darmtuberculöscn unter vieren; ein-

mal bei Rheumatismus unter 17 untersuchten Fällen,

einmal bei Empyem nach Sulfonalgebrauch. Die Er-

krankungen, bei denen es sich nicht fand, erstrecken

sich auf die verschiedensten organischen und fuue-

tioncllen Leiden. Die Farbe des hämatoporphyrinhaltigeu

Harns schwankte zwischen wasscrheU und roth-gelb, so

dass aus der blossen Betrachtung des Harns kein Urtheil

über sein Verhalten abzugeben ist. Das saure Alcohol-

extraet zeigte dagegen bei positivem Befunde eine cigen-

thümliche fluorescirende, rüthlichc Farbe.

Was die prognostische Bedeutung der Hämato-

porphyrinurie, speciell bei den Bleikranken, bei denen

sie constant gefunden wurde, betrifft, so scheint sie

keine ungünstige zu sein; sie bestand noch, allerdings

in geringem Maasse, fort, wenn die Kraukeu beschwerde-

frei aus dem Krankenhausc entlassen wurden. — Be-

züglich der Aetiologie konnte Verf., gleichwie schou

andere Autoren, die Anschauung von Stokvis, dass sie

auf Magendarmblutungen und Zersetzung des ergossenen

Blutes beruhe, in Thierversuehen nicht bestätigen. —
Bezüglich der von Stokvis angegebenen sog. physio-

logischen Hämatoporphyrinurie, die dieser Forscher mit

dem Hämoglobin der Naliruug iu Zusammenhang bringt,

fand Verf. au Raubtliieren nur negative Ergebnisse.

Die Angabe Nakarai' s, dass Hämatoporphyriu

ausser bei Blei- und Sulfonalvergiftung nur selten im

Harn vorkomme, ein Resultat, das mit dein (iar-

rod's iu Widerspruch steht, führt dieser Autor (87) darauf

zurück, dass Nakarai's Methode zu wenig empfindlich

sei, um geringe Mengen nachzuweisen, darr od 's

eigenes Verfahren, das auch im normalen Harn dir

Gegenwart von Hämatoporphyriu ergiebt, besteht darin,

dass zu 300—500 cem narn lOproc. Natronlauge, und

zwar für je 100 cem Harn 20 cem derselben hinm-

gefügt werden. Der Niederschlag auf dem Filter ge-

waschen, in salzsaurem Aleohol gelöst, spectroscopisch

untersucht: saures Hämatoporphyrin. — Um alkalisches

Hämatoporphyrin zu erhalten, setzt man zur Lösung

Ammoniak und Essigsäure bis zur Wiederlösung d'n

aufgetretenen Niederschlages und schüttelt den Farb-

stoff mit Chloroform aus. - Sind grössere Itagn

Hämatoporphyrins im Harn, so empfiehlt Verf. Sal-

kowski's Methode als die sicherere.

G u 1 z i n s ki (38) giebt an, dass das Formal in ein gute»

Reagens für Gallenfarbstoffe darstellt. Galle oder Lö-

sungen von (iallenfarbstoffen oder gallcniarbstoffbaltigei

Harn 3—5 Min. mit '/s Formalin gekocht, färben sich

smaragdgrün. Darauf folgendes Ansäuern mit Minen!

säuren bes. Salzsäure macht Ametystviolette Färbung

Die smaragdgrüne Farbe geht theilweise in Chloroform

und Acther über, nicht in Amylalcohol und Schwefel-

kohlenstoff. Schüttelt man nach Salzsäurezusatz die

ametystfarbeDe Flüssigkeit mit Choroform aus, so wird

dies grün. Nur bei Bili verdinlösungcn, die mit For-

malin und Salzsäure behandelt waren, nimmt Chlor

form auch Ametystfarbc an. Die Biliverdin-Formaün-

Salzsäuremischungcn zeigen in nicht zu verdünnter

Lösuug 2 Absorbtionsstreifen, einen zwischen Roth und

Gelb, den zweiten in Grün. Die übrigen Gallenfirb-

stoffe geben keine Absorbtionsstreifen. Was die Schärf.-

der Reaction betrifft, so trat sie noch bei 100 btf

140facher Verdünnung auf, wo die Gmelin'scbe bei

zehnfacher Verdünnung schon versagte. — Enthält ein

Harn Blutfarbstoff, so färbt sich ein Chloroformauauc

nach Behandlung des Harnes mit Formalin und Öl-

säure roth und giebt die dem sauren Hämatin iu

kommenden Absorbtionsstreifen.

Nichol's (39) Untersuchungen betreffen die Farben-

Veränderungen, die unter Benutzung oxydirender Mit?-

1

an der Galle oder gallenfarbstoffhaltigen Flüssigkeiten

durch Oxydation des Bilirubins auftreten. Es hand-lt

sich um dieselben, mehr oder minder schnell ablaufen-

den Farbentöne, die bei der Gmelin'schen Reaction rur

Beobachtung kommen, wenn man eine frischbereitete

Mischung gleicher Theile reiner Salpetersäure undSalr-

säure benutzt oder Wasserstoffsuperoxyd.

Sehr schön sind die Farbenänderungen, wenn ma.-.

gallenfarbstoflhaltige Flüssigkeit mitWasseretoffsuperviyd

und concentrirter Lösung von Bromnatrium mischt und

scholl etwas Salz-, Salpeter- oder Schwefelsäure hinzu

fügt. Mau erhält zuerst einen grünen, dann blauen,

purpurnen, gelben Farbton.

Kramm (40) fand, dass, wenn man Harn mt.

Zwecke des Kreatininnachweises mit Nitroprussidnatrium

und Natronlauge versetzt, und ihn dann mit Essigsäure

ucutralisirt, ein Niederschlag sich beim Umrühren aus-

scheidet. Er stellt ein weisses, lockeres, crystalü-

uisches Pulver dar, bestehend aus oft zu Büscheln ver-

einigten Nadeln oder Prismen, die in kaltem Wasser

sehr schwer, in kochendem leichter löslich sind; die
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Substanz ist organisch und beginnt sich bei 230° zu

zersetzen. Sie ist in dünnen Mineralsäuren, dünner

Lauge löslich und kann durch Essigsäure oder Kohlen-

säure wieder abgeschieden werden. - Auf Grund der

E lernen taranalyse entspricht sie am ehesten der Formel

C«H6N402 . und würde ein Derivat des Kreatinins dar-

stellen, in dem ein H-Atom des Kreatinins durch NO
ersetzt ist — eine Nitrosoverbindung. — Verf. hat bis-

her eine Silberverbindung der Substanz dargestellt.

Ucbcr das Verhalten der Kynurensäure und Harn-

säure im Hundeharn zu einander liegen widersprechende

Angaben vor; Solomin (41) bestimmte daher: 1. an

einem mit Fleisch und Milch gefütterten Hund die täg-

lich ausgeschiedene Quantität der Harnsäure uud Ky-

nurensäure. Sowohl die Kynurensäure, als auch die

Harnsäure zeigten ziemlich starke Schwankungen, jedoch

bewegen sich die Schwankungen nicht im Sinne einer

gegenseitigen Vertretung, Die Ausscheidung der Harn-

säure war, bezogen auf die Gesamratstiekstöflausschei-

dung. gering, betrug aber ca. 0,01 g auf 1 kg Körper-

gewicht, also etwa ebensoviel wie beim Menschen. 2.

Die Angabe von Niggeler, dass die Kynurensäurc-

Ausscheidung nach Eingabe von Isatin vermehrt sei,

konnte nicht bestätigt werden. 3. Ebensowenig fand

sich eine Steigerung der Kyuureusäurc-Ausscheidung

nach Eingabe von 2 g Tyrosin. 4. Nach den Angaben

von II aus er wird von in den Magen eingeführter Ky-

nurensäure beim Menschen nichts wieder ausgeschieden,

heim Hunde etwa V» bis die Hälfte. Verf. fand vou

subcutan eingeführter Kynurensäure beim Hund den

grössten Theil im Harn wieder, beim Menschen etwa 3
/4 ,

beim Kaninchen etwas weniger. In den Magen einge-

führte Kynurensäure verschwand beim Menschen voll-

ständig, abgesehen von dem in den Fäces enhalteuen,

nicht resorbirten Rest, beim Kaninchen und Hund ent-

ging ein Theil der Kynurensäure der Zerstörung im Or-

ganismus. Verf. hält es danach für möglich, dass auch

beim Menschen und Kaninchen sich Kynurensäure bilde,

jedoch wieder zerstört werde und darum nicht zur Aus-

scheidung gelange.

Capaldi (42) empfiehlt, den Harn mit dem halben

Volumen einer lOproc. Chlorbaryumlösung, welche 5pCt
concentrirtes Ammoniak enthält, zu vermischen, das KU«

trat bis auf 1
3 der benutzten Harnmenge einzudampfen

und mit 4proc. concentrirter Salzsäure zu versetzen.

Der Niederschlag wird nach 16—24 Stunden abfiltrirt,

mit 1 proc. Salzsäure ausgewaschen, in ein Becherglas

gespritzt und in Ammoniak gelöst. Die Lösung wird

auf dem Wasserbad bis zum Verschwinden des freien

Ammoniaks erwärmt, filtrirt und wieder mit 4 proc.

concentrirter Salzsäure versetzt. Der entstandene

weisse Niederschlag wird nach etwa G Stunden durch

ein gewogenes Filter filtrirt, mit 1 proc. Salzsäure und

2 mal mit Wasser gewaschen, bei 100* getrocknet und

gewogen. Die Kynurensäure wird reiu erhalten und

nach Controllversuchco mit ausreichender quantitativer

Genauigkeit.

Capaldi (43) versuchte vergeblich, aus Fäulniss-

mischungen, welche mit dem Diinndarmiuhalt eines

Kynurensäure ausscheidenden Hundes geimpft waren,

Kynurensäure zu erhalten, obwohl dieselbe, wie Rosen-

hain gezeigt hat und Verf. bestätigen konnte, durch

Fäulniss nicht zerstört wird; ebensowenig lieferte ein

Huud, welchem diese Gemische in den Magen gebracht

wurden, Kynurensäure. Auch bildete sich die Säure bei

der Trypsinverdauung mit Hundepaucreas nicht, wie

sich auch in dem Darminhalt eines Kynurensäure im

Harn ausscheidenden Hundes keine Kynurensäure nach-

weisen liess; dieselbe entsteht somit höchst wahrschein-

lich nicht im Darmcanal.

Auf Grund älterer Versuche von C.Schmidt und

Weber wird noch vielfach angenommen, dass der ostco-

malacischc Frocess auf einer rein chemischen Aus-

laugung der Kalksalze des Knochens durch Milchsäure,

die man nachgewiesen zu haben glaubte, beruhe. Die

Milchsäure sollte durch den Harn entleert werden, und

also auch in ihm nachweisbar sein.

Hofmann (44) hatte nun Gelegenheit, den Harn

zweier Fälle von vorgeschrittener Ostcomalacie unter-

suchen zu können. Zur Untersuchung gelangten im

ersten Falle 15 I, im zweiten 20' 2 1 Harn. Die Me-

thode des Nachweises war die von Salkowski ange-

gebene.

Milchsäure konnte in keinem der beiden Fälle nach-

gewiesen werden. Es traten reichliche Crystallisa-

tionen in den entsprechend behandelten Harnen auf,

aber es bandelte sich dabei um crystallisirten reinen

Harnstoff, nicht um milchsaure Salze.

Hyblincttc (45) hat den Harn 10 gesunder

Männer auf die Anwesenheit fetter, nicht flüchtiger

Säuren geprüft. Er verarbeitete je 10 l Harn. Sie

wurden mit Barytwasscr versetzt, der Niederschlag mit

schwcfelsäurehaltigem Weingeist ausgezogen, das Filtrat

nach Neutralisation eingedampft, der in Wasser ge-

löste Rückstand mit Salzsäure angesäuert, mit Acther

geschüttelt. Der Aethcrrückstand betrug zwischen

0,0165 und 0,0250 g und zeigte die Reactionen der

nicht flüchtigen fetten Säuren. Weitere Untersuchung

sprach für das Vorhandensein von Oelsäure, von

Palmitin- und Stearinsäure, vielleicht mit einer Bei-

mengung einer leichter schmelzenden Säure.

Hirsch (46a) thcilt einen neuen Fall mit, bei

dem die Alcaptonurie eine Begleiterscheinung eines

fieberhaften Magcncatarrhs bildete. Der frisch gelassene

Harn war schon dunkler als normaler und nahm beim

Stehen bei noch saurer Reaction tiutenschwarze Färbung

an, die bei Zusatz von Alkali nicht duukler wurde.

Der Alcaptonharn wurde au 3 Tagen entleert, von da

ab vollkommen normaler Harn. Subjectivc Beschwerden

bestanden nicht. Weder Patient selbst, noch ein

Familienmitglied sollen je an Alcaptonurie gelitten

haben.

In allen in neuerer Zeit beschriebenen Fällen von

Alcaptonurie ist im Harn Hünnigentisinsäurc gefunden

worden; nur Kirk beschreibt eine andere gut eharaetc-

risirte Säure: die Uroleucinsäure. Dieser Fall würde

somit eine Ausnahme darstellen. Huppert 146 b) hat

daher die Gelegenheit, die sieh ihm bot, Kirk's rohe,

aus dem Harn isolirte Säure auf Homogentisinsäure

zu untersuchen, benutzt: er konnte in derselben in der
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Thal nach dem von B a ti m a n n und Wolkow ange-

gebenen Verfahren Homogen tisinsäurc nachweisen. Ausser

dieser fand sieh die von Kirk angegebene Uroleucin-

säurc. H. hat früher angenommen, daas die Uro-

leucinsäurc eine Trioxylphenylpropionsäure sei, haupt-

sächlich auf Grund des Verhaltens der Uroleucinsäurc

gegen salpetersaures Quecksilberoxyd und salpetrig-

saures Kali hin, welches mit dem der Gallussäure über-

einstimmt. Bei der Prüfung mit fertigem Millon'schen

Köngens ergab sich nun aber, dass die Gallussäure bei

Zusatz desselben sofort einen flockigen, ziegelrothen

Niederschlag giebt, der sich beim Krwärmen braun

färbt, während die Uroleucinsäurc sich ebenso wie die

Homogentisinsäure verhält: in der Kälte langsam

citroncngelber Niederschlag, der beim Stehen allmälig

orange, beim Erwärmen hellziegelroth wird. Verf. ver-

inuthet danach, dass die L rolcucinsäure ebenso wie die

Homogentisinsäure nur 2 Hydroxylgruppen im Benzol-

kern enthalte, die dritte in der Seitenkettc. Um diese

Vermuthung zu bestätigen, methylirte er beide Säuren

und oxydirte diese Producte zur Ueberführung der

Seitenkettc in die Carboxylgnippe. Die so mit den

beiden Säuren erhaltenen neuen Säuren zeigten den-

selben Schmelzpunkt = 110». Damit ist die Ver-

muthung bestätigt.

Stier's (46c) Fall von Alcaptonuric betrifft einen

achtjährigen Knaben. Auch hier fand sieh Homo-

gentisinsäure. deren Quantität nicht exaet zu bestimmen

war, weil nicht der gesammte Harn aufgefangen werden

konnte. Eiweissreiche Nahrung steigerte, eiweissarme

verminderte den Gehalt an Homogentisinsäure. Die

Harnsäurcausschcidung scheint normal zu sein, jedoch

konnte — worauf schon frühere Untersucher hinwiesen

— sie nur unvollkommen gefällt werden. Die Ent-

stehung der Säure verlegt Verf. in die Gewebe; mit

Partikeln der Fäces wurden Fleischproben versetzt, die

aerob und anaerob der Pepsin- resp. Trypsinverdauung

im Brutschrank ausgesetzt wurden. In keiner konnte

Homogentisinsäure gefunden worden.

Nach Versuchen an Menschen und Hunden gelangte

Harnack (47a) zu folgenden Resultaten. Bei Fütte-

rung kleiner (arzneilicher) Mengen von Tannin oder

Gallussäure sind die in den Harn übergehenden Mengen

von Gallussäure nur sehr gering, der grössere Theil der

eingeführten oder entstandenen Gallussäure wird durch

den Darm ausgeschieden. Aus Tannin bildet sich im

Organismus kein Pyrogallol, wohl aber kann sich dieses

ausserhalb des Organismus, z. B. durch Kaliumperman-

ganat, bilden und es kann dann das entstandene Pyro-

gallol giftig wirken. Auch im Harn kann sich aus

Gallussäure beim Stehen etwas Pyrogallussäure bilden*,

es empfiehlt sich daher, den Harn nicht einzudampfen,

jedenfalls nicht an der Luft, sondern ihn sofort mit

Bleiessig zu fällen: man findet dann niemals Pyro-

gallol. Bei Fütterung grösserer Mengen von Gallus-

säure können reichlichere Mengen derselben in den

Harn übergehen, doch scheinen in den Resorptions-

verhältnissen erhebliche individuelle Differenzen zu be-

stehen. Alkalizusatz begünstigt den Uebcrgang der

verfütterten Gallussäure in den Harn. — Bei Verfütte-

rung freien Tannins geht unveränderte» Tannin bei

Menschen und Hunden nicht in sicher nachweisbarer

Menge in den Harn über, wohl aber bei Biniubruug

frisch hergestellter Alkalitannatlösuug. Zur Isolinmg

und zum Nachweis des Tannins empfiehlt sich das

Aussalzen durch gesättigte Kochsalzlösung (Leviu

und die Fällung durch Leimlösung resp. globulinfrti*

Albumin. Zur Trennung kleiuer Mengen von ?\r-

gallol und Gallussäure ist nur die Löslichkeit dr>

ersteren in kochendem Benzin brauchbar, während a'V

unterscheidenden Reactionen ein unsicheres Resultat

ergaben.

Die Angaben darüber, ob Gerbsäure unverändert

durch Harn oder Koth ausgeschieden wird, oder ob M
Zersetzungen im Körper erleidet, sind getheilt. Rost (47b

theilt deshalb neue Versuche über die Schicksale

Tannins und des Tannin enthaltenden Tannigens und

Tannalbins mit. Nach einigen chemischen Vorbemer-

kungen über die Reaction des Tannins, Tannigens und

der Gallussäure folgt eine genaue Beschreibung des Nach

weises derselben in Harn und Koth, die entweder dim-t

oder nach Kxtraction des Rothes mit Alcohol, des Harr *

mit Essigäther geschah. Als Reagens dienten die r'arb-

reactionen auf Eisenchlorid (schwarz-blaue Färbung). Jod-

jodkaliumlösung -f- Ammoniak (carmoisinrothe Firbuor

und die Fällungen durch globuliofreies Eiweiss und Leim.

Gallussäure wurde durch Carpeni's Reagens naebft

wiesen.

Verf. kam zu folgenden Resultaten:

1. Die Gerbsäure per os, per rectum. intraren.'>

oder subcutan, frei oder als Alkalitannat dem thieri-

sehen Organismus einverleibt, geht bei keinem der an

gewandten Versuchsthiere (Hund, Katsse. Kanineben,

Taube) in den Harn über, sondern erscheint als Gallus-

säure und wahrscheinlich in Form anderer noch «n

bekannter Umwandlungsprcducte der Gerbsäure. Auch

die Tanninderivate Tannigen und Tannalbin erleiden

dieselben Schicksale. — 2. Die Gerbsäure tritt, inner-

lich gegeben, auch in den Fäces nur in ihren Im

wandlungsproducten auf. Dagegen wird das Taanipri

bei Katzen theilweise unverändert, beim Menschen MB
Theil als Gerbsäure in dem Koth ausgeschieden, während

das Tannalbin in den Fäces von Katzen als solche?

oder als Gerbsäure gefunden worden ist. — 8. Eine ad

stringirendc Fernwirkung des Tannins und seiner Den

vate, ebenso eine Herabsetzung der Harnsecretion nart

Tannineingabe muss in Abrede gestellt werden.

Bondzynski und Gottlieb (48) fanden im nor-

malen Menschen- und Hundeharn, mehr im Harn mit

Phosphor vergifteter Hunde eine Säure, die bisher nur

als Barytsalz zu gewinnen war, mit der Wahrsebein-

lichkeitsformcl C^H^N^O^S, und Kohlenstoff 39.3 pCt.

Wasserstoff 6,2 pCt, Stickstoff 14,82 pCt., Schwefel

2,42 pCt., Sauerstoff 87,51 pCt. Danach handelt es sieh

wohl um ein Oxydationsproduct des Eiweisses unter

Abspaltung von Kohlenstoff. Sie verhält sieh wie

Maly's Oxyprotsäurc, giebt jedoch keine Biuretreactk*

und wird durch Sublimat und Phosphorwolframsäup'

nicht gefällt. Im Menschenham entfallen bei gemischter

Kost auf sie '/„ bis '/w des Gesammtstickstoffea.
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Töpfer (49) weist darauf hin, dass die unter dem

Namen Uxyproteinsäure von Bondzynski und Gott-

lieb beschriebene Harnsubstanz der von ihm selbst

ISitf (Wien. klin. Wochensrhr.) beschriebenen entspricht.

[>ie Reactioncn beider Substanzen sind vollständig gleich,

nur bezüglich der Menge, in der sie im Harn erscheint,

dinVriren die Angaben. Die Angaben Bondzynski-
(iottlicb's sind nach Verf. zu hoch, was an der Art

ihrer Darstellung liegt.

Eingeengter Harn mit Alcohol versetzt, scheidet

einen Niederschlag von teigartiger Beschaffenheit ab,

der die von Cloetta (50) rein dargestellte Uroprot-

säure enthält. Der zur Syrupconsistenz eingedampfte

Harn wird unter Erwärmen mit Actzbaryt gesättigt

and mit dem vierfachen Volumen Alcohol (95proc.)

versetzt. Der entstehende Niederschlag enthält uroprot-

•aures Baryum, das zu reinigen, besonders von Indican

ju befreien ist. Aus 4 1 Hundeharn erhielt Verf. 2 g

im Baryumverbindung; sie ist ein lockeres weisses

Pulver, das an feuchter Luft zähe und gummiartig

rird; sie reducirt schwach (wohl durch Anwesenheit

von Schwefel bedingt), enthält keine Glykoside oder

Kohlehydrate. Die Analysen von sieben Präparaten

schwankten etwas, vorläufig stellt Verf. folgende Forme\

auf: C^H,«CM SOM -f nH20. Der Schwefelgehalt kenn-

zeichnet die Uroprotsäure als Eiweissabkömmliug. Der

hohe Sauerstoff als Oxydationsproduct. Biuretreactiou

zeigt sie nicht. — Kocht man Uroprotsäure 24 Stunden

mit verdünnter Schwefelsäure, so bildet sich in geringer

Menge eine schwarzbraune Substanz, die wahrscheinlich

Melanin ist. Die Hauptmasse hat sich zersetzt und

iwar unter Bildung von Kohlensäure, Ameisensäure und

Ammoniak. Verf. weist darauf hin, dass mit Beziehung

auf ihre Zersetxungsproductc die Uroprotsäure eine auf-

fallende Uebereinstimmung mit der Glykuronsäure zeigt,

d,c gleichfalls durch Oxydationsproccsse im Korper

eitsteht.

Abgesehen von Lebererkrankungen ist die Aus-

scheidung von l.eurin und Tyrosin mit dem Harn nur

MMN beobachtet worden. Kirkbride (51) theilt

einen Fall von Gesichtserysipel mit, bei dem an einem

Tage nicht nur die radiär gestreiften Kugeln von Leucin

und die Tyrosindrusen microscopisch im Harn beob-

achtet, sondern beide Körper auch chemisch nachzu-

weisen waren, das Leucin nach Scherer, das Tyrosin

durch die Hoffmann'schc Reaction (Lüsen der Tyrosin

-

rrystallc in Wasser, Zusatz von salpetersaurem Queck-

Hlberoiyd. Der entstehende Niederschlag färbt sich

beim Kochen schön roth).

Anknüpfend an die Erfahrungen über da.« Auf-

treten toxischer Stoffe bei Krankheiten und mit Rück-

sicht auf die Aenderungen, die die Blutgerinnung unter

pathologischen Zuständen erfährt, hat Le nobel (52)

die Fähigkeit pathologischer Harne, resp. aus ihnen dar-

gestellter Körper, auf die Blutgerinnung verändernd

einzuwirken, untersucht. — Der Harn wurde zur lsoli-

rung der wirksamen Stoffe mit Kochsalz gesättigt, der

in Wasser gelöste Niederschlag dialysirt, eingeengt. Die

gewonnenen Producte rechnet Verf. den Protalhu-

Zur Untersuchung kamen Harne von Pneumonie (13),

Typhus abdominalis (3), Pyämie (2), Purpura (l),

Seorbut (2). Die Bestimmungen wurden so vorgenommen,

dass bestimmte Mengen mit Oxalsäuren Salzen ver-

setzten l'ferdcblutplasmas mit bestimmten Quantitäten

Chlorcalcium vermischt wurden, und beobachtet, ob der

Zusatz der gewonnenen Körper die Zeit bis zur Ge-

rinnung des Plasmas änderte. Eine Acnderung der

Zeit trat in allen Fällen — abgesehen in zweien von

Pneumonie — ein, aber die Gerinnung wurde bald be-

schleunigt, bald verlangsamt, ohne das ein spezifisches

Verhalten zu constatiren war. Nur nahmen die Fälle,

in denen gerinnungsfördernde Körper im Harne er-

schienen, einen guten Ausgang, die mit gerinnungs-

hemmenden endeten letal. Verfasser will zur Auf-

klärung dieser Thatsachcn weiterhin neben den Harn-

kÖrpern zugleich auch die Gerinnungsfähigkeit des Blutes

untersuchen.

Bourceau(53) empfiehlt ein neues Mittel, um im

Harn leicht Eiweiss von Albumosen zu scheiden. Er

benutzt Oxyphcnylsäure, die ein Drittel Sulfosalicylsäure

enthält. In der Kälte sehlägt das Gemisch (höchstens

ein Tropfen pro cem Urin) die Eiweissstoffe nieder, die

in der Hitze gerinnbar sind, nicht jedoch Albumosen

und Peptone (cf. No. 54 u. 59. Ref.). Auch Phosphate

und Urate werden dadurch nicht gefällt

Es lässt sich so also Albuminurie von Albumosurie

direct scheiden.

Stein (54) empfiehlt die schon von anderer Seite

benutzte Sulfo-Salicylsäure zum Eiweissnachweis im Harn

als bequemer und schärfer, als die gewöhnlich benutzten

Reagcnticn. — Er setzt dem. event. filtrirten Harn

einige Crystallc derselben zu (eiu Uebcrschuss schadet

nicht) und schüttelt. Bei geringen Eiwcissmengen

Opalescenz, bei grösseren flockiger Niederschlag. Gefällt

werden Eiweisse, Albumosen, Peptone. Beim Kochen

bleibt nur Eiweiss unverändert, die Eiweissabkömmlinge

lösen sich. — Mucin und Nueleoalhumin wirken in der

minimalen Menge, in der sie sieh etwa im normalen Urin

finden, nicht auf das Reagens: sind sie jedoch pa-

thologisch vennehrt, so geben auch sie eine Opa-

lesccni.

Posner (55) empfiehlt, um exaeter als es ge-

wöhnlich geschieht, dem Harn beigemengte Eitermengen

quantitativ zu bestimmen, entweder die Zahl der Eiter-

körperchen im emm Harn mittels des Thoma-Zeisssehen

Zählapparates festzustellen oder einfacher — besonders

um wechselnde Ausscheidutigsgrösscn genau verfolgen zu

können — Transparenzprüfungen vorzunehmen. Man

bringt den Harn in ein mit planer Bodenflärhe versehenes

Bechcrglas, das man auf ein bedrucktes Stück Papier

setzt. Man fülle so lange Harn nach bis die Schrift

eben beim Hindurchblicken von oben her verschwindet.

Lässt eine 8 cm hohe Harnschicht sie noch erkennen,

so kann der Harn als normal bezeichnet werden.

Eine Transparenz «•',— 1* (cm Harnschicht) entspricht

ca. 40000 Eiterzellen im cmm. Transparenz 2 : 10 =
20000, Tr. 8 = 8000, Tr. 4 : f.DOO. Tr. 5 sa 3OO0,

Tr. G = 1000.

Wenn auch mit den gewöhnlichen Methoden im
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normalen Harn kein Eiweiss nachzuweisen ist, so ge-

lingt dies doch mit besonderen von Posner, Ploss,

Mürncr, Ott angegebenen Verfahren. Si mader (56)

hat die Angaben dieser Autoren, die sich auf Menschcn-

harn bezienen, für den Thierharn nachgeprüft, u. zw.

nach Posner's Methode. Der filtrirte, in gewöhnlichem

Sinne eiweissfreie Harn wurde mit der halben Menge

concentrirter Essigsäure versetzt, 24 Stunden stehen

gelassen. Das Filtrat auf Vio— Vso eingedampft und

nun in bekannter Weise auf Eiweiss untersucht — Er

erhielt in mehr als 100 Harnproben von Pferden,

Hindern, Schafen, Ziegen, Schweinen, Hundcu stets po-

sitive Resultate, sodass Eiweiss ein constanter Bcstand-

theil de? Thierharns zu sein scheint. — Weiter unter-

Michtc Verf. die Häufigkeit der sog. physiologischen

Albuminurie, d. h. einer schon mit den gewöhnlichen

Verfahren bei Gesunden nachweisbaren Albuminmeuge

im Harn. Er fand sie rrecht häufig". Er konnte sie

bei allen Hausthierfamilieu constatiren, besonders oft

bei Schweinen, wo sie in mehr als 50 pCt. der Fälle

vorhanden war. Er fand Albumin auch im Blaseninhalt

von Föten ; ferner entsprechend älteren Angalten bei

allen zu einem Wurf gehörigen eben gewogenen Hunden.

Bei trächtigen Thieren war sie nicht häufiger als bei

nicht trächtigen. — Endlich untersuchte Verf. patholo-

gische Fälle und fand Albuminurie unter allen den-

jenigen Verhältnissen, unter denen sie auch beim

Menschen vorkommt. — Als obere Grenze, bei der man
noch von physiologischer Albuminurie sprechen darf,

giebt Verf. 0,03 pCt an.

Salkowski (57) hatte wiederholt beobachtet, dass

urobilinrcicher Harn mit Natronlauge + Kupfcrsulfat

direct die Biuretreaction giebt und war dadurch auf

die Vcrmuthung gekommen, dass vielleicht Urobiliu

selbst Biuretrcactiou geben könnte. Bei direct darauf

hin gerichteten Versuchen zeigte sich nun in der That,

dass möglichst rein dargestelltes l'robilin Biuretreaction

giebt. Auch die Fällung mit Phosphorwolframsäurc +
Salzsäure führt in diesen Fällen nicht weiter, da das

l'robilin, wenn auch als reine Substanz nicht fällbar,

doch im Harn durch Phosphorwolframsäure mitgefällt

wird. L'ebrigens zeigten nicht alle urobilinhaltigen

Harne Biuretreaction, dieselbe kann vielmehr durch die

Gegenwart anderer Farbstoffe verdeckt werden. Die

Gefahr der Verwechslung ist nur bei starkem Urobilin-

gehalt vorhanden, d. h. nur dann, wenn der Harn bei

der direetcu spectroscopischcn Untersuchung einen wohl-

ausgebildetcn Streifen zeigt. Die Versuche, neben dem
L'robilin l'epton nachzuweisen, führten zu keinem be-

friedigenden Resultat.

Weiterhin bat S. die Fällbarkeit des ürobilins

durch Phosphorwolframsäurc zur Keindarstellung des

Urobiliu benutzt; die Darstellung geht von dem aus

dem Harn erhaltenen Bleiessigniederschlag aus; bezüg-

lich der Einzelheiten muss auf das Original verwiesen"

werden. Das Urobilin wurde in Form einer glänzenden,

ruthbraunen, lackartigen, sehr spröden Masse mit

grünem Reflex erhalten, die ein dunkelbraunes, glitzern-

des Pulver bildet. Eine 0,007 proc. alcoholische Lösung

desselben zeigte noch einen sehr starken und schwarzen

Absorptionsstreifen, eine 0,003 proc. einen ziemlich

starken, der auf Zusatz von Natronlauge verschwindet.

Fügt man jetzt Chlorzink hinzu, so wird diese Lösung

intensiv rosenroth mit starker grüner Fluoreseeni nD d

zeigt den characteristiseben Streifen.

Stock vis (58) weist daraufhin, dass das Urobiliu

im Harn Biuretreaction giebt, was auch Salkowski

schon betont hat. Die Biuretreaction ist deshalb für

die Anwesenheit von Pepton nicht beweisend. Urobilin

haltige und urobilinogeuhaltige mit einigen Tropfen

Jodtinctur versetzte Harne werden mit Kupfersulfat

trübe und setzen einen braungrünen Niederschlag ib.

Das Filtrat davon und die Lösung des Niederschlages

geben mit Kalilauge carmoisinrothe bis violette Färbung.

Dieselben Resultate ergeben Lösungen von mitteUt

Ammonsulfat aus dem Harn ausgeschiedenem Urobilin.

Aus dem Harn kann Urobilin durch Phosphorwollram-

säure ganz ausgefällt werden, ohne dass seine Eigen-

schaften sich ändern. Es entsteht ein rosafarbener

Niederschlag, der in Wasser löslich ist, Fluorwenz

mit Chlorzink und Ammoniak giebt, die Biuretreaction,

das charactcristischc Spectrum. Die Substanz »iH

nach Salzsäurezusatz von Chloroform unter Rosafärbung

aufgenommen.

Bogomolow und Wassilieff (59) empfehlen iuis

Nachweis von Pepton dieTriehlorcssigsäure, durch die alle

sonst noch in Lösung vorhandenen Eiweisskörper gefällt

werden. Mit dem Filtrat wird die Biuretprobe gemacht

— Im Anschluss an Devoto gingen sie auch so vor.

dass sie eiweisshaltige Flüssigkeiten mit Ammonsulfat nr-

setzten und zum Filtrat, das nur noch Pepton enthalten

konnte, crystalüsirte Salicylsulfsosäure fügten. Ein

Niederschlag beweist Pepton.— Auch durch Triebt*

cssigsäurc und Rcsorcin kann Pepton aus Ammonsulfat-

lösung gefällt werden.

Durch Injection von Albumoscn verschiedener Pro-

venienz gelingt es, fieberhafte Temperatursteigerungen

zu erzeugen. Das berechtigt zu der Frage, wie oft

kommt bei fieberhaften Erkrankungen Albumosurie TCi

und verhalten sich diesbezüglich fieberhafte Krankheiten

anders als fieberlose? Schultess (60) bringt darüber

neues statistisches Material bei. Er untersuchte nur

eiweissfreie Harne und bediente sich meist der Methode

der Alcoholfällung zum Nachweis der Albumosen.

seltener der Tanninfällung oder des Salkowski'scben

Verfahrens.

Bei den verschiedensten fiebcrloscn Erkrankungen

(56 Fälle) Hessen sich meist keine Albumosen naeh-

weisen, geringe Mengen wurden constatirt bei einem

Falle von Ulcus ventriculi, Carcinoma ventriculi, in drei

Fällen von Rheumatismus articul. ohne Temperatur-

steigerung. Dagegen war bei den verschiedensten In-

fectionskrankheiten oft und starke Albumosurie vor-

banden, die meist mit dem Abklingen des Fiebers

schwand. Während in mindestens 77 pCt. der fieber-

losen Fälle keine Albumosen gefunden wurden, waren

sie in 90 pCt. der fieberhaften zu constatiren.

Schultess (61) bestätigt durch neue Unter-

suchungen den Zusammenhang zwischen Albumosurie

und Fieber. Er berichtet von 69 Fällen der ter-
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.,-hirdenston fieberhaften und fieberloscn Erkrankungen.

I n'rr SS fieberhaften fand sich — zum Thcil beträcht-

liche — Albumosuric in SO Fällen. Unter den fieber-

; ^en wurde zum Thcil bei Magendarn» läsionen (Ulcus

ventriculi, Darmcarciuom) solche constatirt. Hier

durften die Albumosen direct als solche resorbirt worden

*io. Sonst wurde bei Abwesenheit von Fieber keine

Albomosc im Harn gefunden.

Ebenso wie durch Injection von Albumosen Leuko-

.vW und Fieber erzeugt werden kann, so auch durch

eine Anzahl der Gruppe der Acria angehörender or-

.nri>cher und anorganischer Substanzen. Da diese nun

in Orte der Injection zu Eiweisszerfall führen, so trat

Ihik (62) der Frage näher, ob das nach Injection von

Arpntum nitricum und Jodtinctur auftretende Fieber

Mcundär, d. h. durch Eiweisszerfallsproducte bedingt

srio kennte. Er suchte die Frage dadurch zu ent-

-< beiden, dass er den Harn auf die Gegenwart von

tirmsderivatcn, speciell Albumosen untersuchte. Die

la/ectiotiCü geschahen unter aseptischen Cautclen au

kaomeben : der Harn wurde durch Katheterismus oder

bpmnen der Blase gewonnen und nur solche Harn-

p'-lioo untersucht, die sich als eiweissfrei erwiesen,

[i . Untersuchung auf Albumosen geschah so, dass der

Hirn mit dem 5— 10 fachen Volum Alcohol ausgefällt

runie, nach 12—24 Stunden der entstandene Nieder-

< hlag in siedendem Wasser aufgelöst und nun die Biuret-

rtaetioD angestellt und mit Essigsäure-Kochsalz-Lösung

i.vh Kühne geprüft werde.

Verf. fand : 1 . Nach Injection von Jodtinctur (2 cem)

iti Argentum -nitricum - Lösung (2 cem einer 1 proc.

Lsung) tritt fieberhafte Temperatursteigerung ein, die

t»'i nicht hungernden Thiercn höher ist als bei hungern-

den, und bei ersteren 0,7—2° beträgt. 2. Es lassen

• Albumosen nachweisen, die entweder nur die Biuret-

rewtion geben oder ausser dieser mit Essigsäure-Koch-

en Lösung Fälluog in der Kälte, Lösung des Nieder-

»luigts in der Wärme. — Ebenso fand Verf. an 4 Fat.,

dcaen Jodiujectionen in Hydrocelensäcke zum Zwecke

der Verödung gemacht waren, Temperatursteigerung und

Albumosen im Harn. — Der Zusammenhang zwischen

Atbumosurie und Fieber erscheint dem Verf. danach er-

«**en, nicht allerdings die Frage, ob dieser Zusammen-

bog ein ätiologischer ist, d. h. ob die Albumosen das

Kieber hervorrufen oder ob sie nur ein Fiebersymptom,

den Ausdruck eines veränderten Eiweisszerfalles dar-

stellen.

Byrom - Bramwell und Noöl-Paton haben

• inen Fall beschrieben, in welchem sich aus einem an-

«-heiaend ausserordentlich eiweissreichen Harn beim

Stehen ein Eiweisskörper krystalliuisch, und zwar in

bfO, schmalen Tafelu-aussihied. Derselbe konnte auch

dadurch aus dem Harn dargestellt werden, dass man
den Harn mit dem gleichen Volumen Ammonsulfatlösung

ersetzte und den entstandenen Niederschlag in einem

l'^rgamentschlauch der Dialyse gegen fliesseudes bezw.

ter gewechseltes destillirtes Wasser unterwarf. Die

^nannten Autoren haben diesen Eiweisskörper als ein

'ilobulin bezeichnet, welches mit keinem der bekannten

GttaiM identisch sei. Huppert (63) weist nun nach,

dass dieser Eiweisskörper nichts andert-s ist. als K ü h D e's

Heteroalbumosü, welche nach H. chemisch zu den Glo-

bulinen gerechnet werden muss. Dafür spricht auch

das eigenthümliche Verhalten des Harns beim Erhitzen:

der Harn gab beim Erwärmen zuerst eine milchige

Trübung, dann folgte plötzlich die Abscheidung einer

faserigen, fibrinähnlichen, klebenden, dehnbaren und

elastischen Masse. Betreffs der näheren Motivirung der

Ansicht, dass dieser Körper Hetcroalbumose sei, muss

auf das Original verwiesen werden.

Rosin (64) berichtet von einem Falle von multi-

plem myelogenem Rundzellensarcom des Thoraiskelettes,

das im Leben keine objective Symptome, subjectiv nur

Brust- und Rückenschmerzen verursachte und bei dem

im Harn in grosser Menge eine eigenthümliche Albu-

mose ausgeschieden wurde. Ihr genaueres chemisches

Verhalten .will Verf. später mittheilen. Er erwähnt

nur. dass sie bei 53° auszufallen begann, bei 72° da-

gegen sich wieder zu lösen, so dass bei 100° der Harn

wieder fast klar war. Bis jetzt sind ausser diesem

noch 5 Fälle (der erste von Bcucc Jones) berichtet,

in denen derselbe Eiweisskörper bei der gleichen

Knochenaffection vorgelegen zu haben scheint.

Krehl (65) hat an hundert Studenten Beobach-

tungen über das Auftreten von Zucker im Harn nach

Biergenuss angestellt. Abgesehcu von der Biersorte

war ein Kinfluss der Individualität deutlich, indem

durchaus nicht die aufgenommene Biermenge für den

Zuckerübertritt maassgebend war, vielmehr bei ein

zclncn Personen schon nach kleineren, bei anderen erst

nach grossen Biermengen Glykosurie auftrat. Auch

der Zustand des Verdauungsapparates ist von Wichtig-

keit: Glykosurie trat leichter auf nach dem Früh-

schoppen, d. h. also bei wenig gefülltem Magen-Darm-

canal als Abends. Bei den relativ gcringeu Mengen

von Kohlehydraten, die mit dem Bier (Vi—

2

l
/i Liter)

eingenommen wurden, vermuthet Verf., dass irgend

welche nicht naher bekannten Bierbestandtheile den

Uebergang von Zucker in den Harn begünstigen mögen.

Breul (66) hat seine Versuche an sich selbst an-

gestellt. Er ist vollkommen gesund, nicht diabetisch

belastet. Als Methode der Zuckerbestimmung benutzte

er meist die von Laves angegebene quantitative mittelst

Phenylhydrazin. Er überzeugte sich zunächst von der

Zuverlässigkeit der Methode durch Controlversuchc uud

fand, dass bei einem Gehalt von 0,1 Zucker in hundert

Flüssigkeit 97—lOOpCt wiedergefunden werden. Bei 0,05

noch 85 pCt., bei 0,02 noch 65 pCt. — Der Harn wurde

mit Bleiacetat gefällt, das Filtrat vom Blei befreit,

50ccm desselben mit 2ccm Phenylhydrazin und 3 cem

Eisessig P/a im Sieden erhalten, absetzeu gelassen, der

abfiltrirte Niederschlag von Phenylglykosazon gewogen.

— Verf. fand folgendes: ausgeschieden wurden pro

Tag 0.36—1,95 g Zucker. Der Procentgehalt des

Harnes an Zucker betrug zwischen 0,027 und 0,178 pCt.,

im Mittel 0,05-0,06 pCt. Dabei war die Art

der Nahrung ohne deutlichen Kinfluss auf die Höhe

der Zuckerausscheidung. — Es zeigten sich innerhalb

eines Tages Schwankungen, die durch die Nahrungs-

aufnahme bedingt scheinen. Nach Nahningsenthalrung

Digitized by Google



170 Salkowski ünd Loewt, Physiologische Chemo!.

war kein Zucker zu constatiren, sofort jedoch nach

Nahrungsaufnahme. Nach 23 stündiger Carenz stieg

bei araylumreicher Nahrung der Procentgehalt bis zu

0.203 pCt, an, besonders deutlich wurde die physiolo-

gische Glykosurie, wenn die Muskelthätigkeit und

Wärmeabgabe beschränkt wurden, was Verf. mit der

dann geringeren Zersetzung von Kohlehydraten in Zu-

sammenhang bringt. Durch Erzeugung von Schweiss

konnte Verf. die Zuckerausscheidung nicht steigern.

Die vorliegenden Untersuchungen über die Be-

ziehungen des Nervensystems zum Auftreten alimentärer

Glykosurie bereichert Strauss (67) durch weitere an

350 Personen angestellte. Es wurden 100 g Trauben-

zucker in 500 g Wasser gelöst, des Morgens auf nüch-

ternen Magen gereicht und stündlich während der fol-

genden 4-5 Stunden der Harn auf Zucker durch

Trommer'sche, Nylander'sche und Gährungsprobe, meist

auch mit Phenylhydrazin untersucht.

Zur Untersuchung kamen folgende Zustände:

1. Traumatische Neurosen 89 Fälle, 14 davon (36 pCt.)

zeigten positives Resultat; danach wäre alimentäre

Glykosurie bei traumatischen Neurosen häufiger, als

bei nicht-traumatischen, functionellen Neurosen (bei

diesen nur in 10 pCt. der Fälle zu finden). — 2. In-

toxicationszuständc: a) Alkoholintoxication, und zwar

ausserhalb des Zustandes von acuter Intoxication;

positiv von 41 = 3, d. h. 7 p('t. b) Blei-Intoxication

unter 18 Fälleu bei 10 positiv = 55,4 pCt. c) Thy-

rcoidca-Intoxication. Von 15 Personen, die Thyreoidca-

präparate erhielten, zeigten 3 alimentäre Glykosurie;

diese 3 waren übrigens chronische Alkoholisten. —
8. Nervenkrankheiten. Unter 18 Fällen von Morbus

Basedowii zeigten 8 = 16 pCt. alimentäre Zuckeraus-

scheidung. Dies Resultat steht im Gegensatz zu dem

Chvostek's, der sie in 69 pCt. der Fälle fand und

daraufhin der Basedow'schen Krankheit eine Sonder-

stellung unter den functionellen Neurosen einräumt.

Von 57 Paralytikern hatten sie 9 pCt. ; gering war

auch der Bruchtheil bei der grossen Zahl der weiter

— wenn auch in kleinerer Zahl von Fällen — zur

Untersuchung gelangten Nervenkranken (I.ues cerebri,

Hirntumor, Apoplcxiecn, Myelitis etc.).

Was die praktische Bedeutung der Untersuchun-

gen auf alimentäre Glykosurie betrifft, so kommt Verf.

zu dem Schluss, dass mit den nöthigen Cautelen ange-

stellte Versuche im Stande sind, einen Verdacht über

bestehende Disposition zu Diabetes je nach ihrem Aus-

fall zu stützen oder zu zerstreuen.

Rosenberg (68) hat 117 Versuche über das Vor-

kommen alimentärer Glykosurie angestellt, darunter 40

an Gesunden. In einer historischen Einleitung werden

die Widersprüche, die sich aus den bisherigen Versuchen

ergeben, besprochen und theilweise auf die differente

Versuchsanordnung zurückgeführt. Verf. gab stets auf

nüchternen Magen in einmaliger Dosis 100 g wasser-

freien Traubenzucker und untersuchte den stündlich

während 4—5 Stunden entleerten Harn. Bei den Ge-

sunden fand er bei diesem Vorgehen nie Zuckeraus-

scheidung; Glykosurie nach 100 g Traubenzucker rauss

danach als pathologisch gelten. — Eine solche fand

sich nun zunächst bei chronischen Vergiftungszustanden

besonders in intercurrenten acuten Attaquen; so bei

Bleivergiftung, zumal während eines Bleikolikanfall«

bei chronischem Alcoholismus, besonders bei einsetzen

dem Delirium. Bei der Bleivergiftung fand sich di<

Herabsetzung der Assimilationsgrenze für Zucker

60 pCt der Versuche, bei Delirium tremens unter drei

Fällen zweimal. — Bei traumatischen Neurosen wurde

alimentäre Glykosurie in 83 pCt. der Fälle ooostatirt;

bei organischen Nervenkrankheiten war das Resultat

zweifelhaft.

Bettmann (69) hat die Neigung zu alimentäre

Glykosurie nach Fütterung von Schilddrüsentabletu-a

und Jodothyrin an 20 Personen (Hautkranken) unter

sucht. Er gab sieben Tage lang hilddrüsentabletvc

oder Jodothyrin in steigender Dose (3 X 1—3 TaR

ä 0,3 g oder Jodothyrin 0,75—1,5 g pro die), an

nächsten Tage dann nüchtern 100 g Traubenzucker.

fielen von 25 Versuchen 12, d. h. 48 pCt., positiv au

so zwar, dass von den untersuchten 20 Personen 11 die

alimentäre Glykosurie zeigten. Nach Thyreoideafüttr-

rung trat dieselbe häufiger auf, als nach Jodothyrin.

die Dosis des letzteren war allerdings geringer als ffiefa

ersteren. Bei einer Person trat nur nach Jodothyrin

die Glykosurie ein. Die Controlvcrsuche mit Zucker-

zufuhr ohne vorherige Schilddrüsenfütterung ergaben

stets negative Resultate.

In der Erklärung der Erscheinung schliesst Yert

sich v. Noordcn's Ansicht an, dass es sich um ein»

Störung des Kohlehydratstoffwechsels handele.

Ueber den Procentsatz der Fälle. In [denen TV-

reoideapräparate Glykosurie zu erzeugen vermögen, be-

stehen Differenzen. Mawin (70) hat an 25 Person«

(20 Männern, 5 Frauen) neue Versuche angestellt und

gefunden, dass bei Verabreichung von 48 Tabletten a

0.3 Thyrcoidin innerhalb 8 Tagen nur bei zweien

(8 pCt.) alimentäre Glykosurie eintrat. Verf. ist ge-

neigt anzunehmen, dass zum Auftreten derselben eine

Disposition erforderlich sei. Er schliesst dies auch au*

dem Befunde, dass bei einem Pneumoniker zwei Tagt

nach der Krise Zuckerdarreichung Glykosurie erzeugt',

nach weiteren 4 Tagen war trotz Thyreoidins keine

hervorzurufen.

Kolisch und Bubcr (72) beobachteten einer.

Fall von Diabetes bei einer 25jährigen Patientin, bei

dem der Zuckergehalt des Harns zwischen 5 und 9 pCt

schwankte, die Harnmenge 12— 1400 cem betrug, kein?

Polyurie bestand und das Allgemeinbefinden dauernd

gut blieb. Ein 6 tägiger Stoffwechselversuch ergab, da#

bei 110—120 g Eiweiss, 160 g Fett und 60 g Kohle

hydrate ca. 80 g Zucker ausgeschieden wurden, dabei

aber die Patientin, die 45 Kilo wog, trotzdem die \tt

werthbare Nahrung nur 1800—1900 Cal. ausmacht«,

im Stickstoffgleichgcwicht blieb. Letzteres findet »iffc

sonst nicht bei schwerem Diabetes, für den doch die

Art der Zuckerausscheidung sprach. Weitere Versuch.'

zeigten nun, dass die dargereichten Kohlehydrate sehr

schnell entleert wurden, worauf der Harn zuckerfrei

ward, dass ebenso bei Eiweisskost Zucker ausgeschieden

wurde, bevor die Stickstoffausscheidung ihren Hi-he-
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punkt erreicht hatte. Dann nicht mehr. — Vcrff.

uennen diesen Zustand „Tacbyglykurio" : sie nehmen zu

»einer Erklärung ein Entstehen des Diabetes von den

Nieren aus an, eine Annahme, in der sie dadurch be-

stärkt werden, dass trotz einer Zuckcraussebeiduug von

» pCt. der Blutzuckergehalt nur 0,14 pH. betrug, d. h.

normal war.

[lK'helchowski, K., Die Veränderung der Farbe
von .Methylenblau unter dem Einflüsse der Farbstoffe

v n Harn, Blut und Galle. Gazeta lekarska. No. 15.

— 2) Zalewski, K., Ueber das Wesen der grünen
Farbe in dem Gemenge von Methylenblau mit anderen

Farbstoffen. Ibid. No. 20. — 3) Barszczewski,
Ct, Ueber Pentosen und Pentosurie. Ibid. No. 22.

Auf Grund zahlreicher Beobachtungen und Experi-

mente gelangt Chelchowski(l) zu dem Schlüsse, dass

Methylenblau als Reagens für Galle im Harne nicht

angehen kann, da fast jeder Harn mit diesem Mittel

dieselbe Reaction giebt, d. i. grüne Verfärbung, die

I'erkahl als für Gallenharn characteristisah angab.

F.ine Reihe von Zalewski (2) ausgeführter Ver-

gehe führten ihn zu der Conclusion:

1. Dass die grüne Farbe des Harnes, »eiche unter

dem Einflüsse von Lösungen von Methylenblau auftritt,

nicht für eine chemische Reaction gehalten werden
kanu.

2. Dass alle Flüssigkeiten von gelber oder roth-

Irauner Farbe mit Lösungen von Methylenblau eine

grüne Färbung geben.

Von zahlreichen untersuchten Urinen gelang es

Barszczewski (3) nur in 2 Fällen Pentosen zu ent-

decken. Einmal war die Pcntosuric physiologisch her-

rorgenifen an dem Verf. selbst durch den Genuss von

1 Pfund getrockneten Pflaumcn-Compots. Der zweite

Fall betraf den Urin einer 60jährigen seit 4 Jahren an

Diabetes mellitus erkrankten l'atieutin.

Spira (Krakau;.]

VIII. Stoffwechsel. Respiration.

1) Rumpf, Th. und G. Kleine, l.ntersuchungen

über das Vcrbalteu und die Ausscheidung von Ammoniak
und Ammoniumsalzcn im menschlichen und thierischen

Körper. Zeitschr. f. Biol. 34. p. 65. — 2) Münzer,
F.-. Die Bedeutung der Atnmoniaksalze für die Pathologie,

nebst einem Beitrage zum Stoffwechsel bei Leukämie.
Prag. med. Wochenschr. No. 16—19. — 3) Bohne,

Ueber die Bedeutung der Retention von Chloriden

im Organismus für die Entstehung urämischer und co-

matöser Zustände. Fortschr. d. Med. 1898. No. 4. —
4) Keller, Arthur, Ueber den Einfluss der Zufuhr an-

organischer Säuren auf den Stoffwechsel des Säuglings.

Ctntralbl. f. Allgem. Pathol. 8. No. 23. — 5) Blau-
rerg, Magnus, Ueber die Mineralbcstandtheilc der

Säuglingsläces bei natürlicher und künstlicher Ernährung
wahrend der ersten Lebenswoche. Arch. f. Hyg. 31. —
6) Markuse, G., Ueber das Verhalten der Phosphor-
ausscheiduug bei Stoffwechselversuchen mit Casei'n.

PfQger's Archiv. LXVII. S. 373. — 7) Häusermann,
K-i Die Assimilation des Eisens. Zeitschr. f. phvsiol.

Chem. XXIII. S. 555. — 8) Geelmuyden, Ch., Ueber
Aceton als Stoffwechselproduct. Zeitschr. für physiol.

Csem, XXIII. S. 431. — 9) Nebelt hau, A.. Ein
Beitrag zur Acetonausschcidung. Centralbl. f. innere
»ed. 38. — 10) Renzi, E. de und E. Reale. Ueber
die Zersetzungsfähigkeit der Lävulose bei dem klini-

schen und experimentellen Diabetes und über ihren

Werth als Sparmittel. Wien. med. Wochenschr. No. 9.

- 11) Adler, H. und E. B. Behrend. Zur Renat-
use derGesaramtstickstoff- und Harnsäure-Ausscheidung
bei Typhus abdominalis. Frag. med. Wochenschr.

No. 17. — 12) Cremer, Max und Hans Neumayer,
Ueber Kothabgrenzung. Zeitschr. f. Biologie. Bd. 35.

S. 392. — 13) Gebhardt, F. v., Ueber den Eiufluss

ein- und mehrmaliger Nahrungsaufnahme auf den Orga-

nismus. Pfliiger's Archiv f. d. ges. I'hys. 65. S. 611.
— 14) Krummacher, Otto, Wie beeinftusst die Vcrthci-

lung der Nahrung auf mehrere Mahlzeiten die Eiweiss-

zersetzung. Zeitschr. f. Biolog. 35. S. 481. — 15)

Hammerl, H., F. Kermauner. J. Möller, W.
Praussnitz, Untersuchungen über das Verhalten ani-

malischer und vegetabilischer Nahrungsmittel im Ver-

dauungscanal. Zeitschr. f. Biol. 35. — 16) Tsuboi,
J., Ueber die Stickstoffausscheidung aus dem Darm.
Ebendas. 35. S. 611. — 17) Koch, Robert, Ueber
einige practische Fragen aus dem Gebiete der Ernäh-
ruugsphysiologie. St. Petersb. med. Wochenschr. No. 48.

(Zusammenstellung der wichtigeren aus den experimen-
tellen Untersuchungen der letzten Jahre sich ergebenden
praktischen Folgerungen auf dem Gebiete der Diätetik.)

— 18) Knöpfelmacher, W., Die Ausscheidung
flüssiger Fette durch die Fäces und die Resorption des

Milchfettes bei Kindern. Wien. klin. Wochenschr. 30.
— 18 a) D euch er, P., Ueber die Resorption des Fettes

aus Clystieren. D. Arch. f. klin. Med. LVIU. S. 210.
— 19) Hirschfeld, F., Die Anwendung der Uebcr-

ernährung (Mastcur) und der Unterernährung (Knt-

fettungscur). 100 Seiten. Frankfurt a M. — 19 a)

Klemperer, G., Ueber künstliche Nährpräparate.

Berl. klin. Wochenschr. No. 26. — 20) Serafini, A.,

unter Mitwirkung von F. Zogato, Ueber die Ernährung
des italienischen Universitätsstudenten. Archiv f. Hvg.
XXIX. S. 141. — 21) Moraczewski, W. von, Stoff-

wechselversuch bei Diabetes mellitus. Centralbl. für

inn. Med. 36. — 22) Ludwig, V., Ueber den Einfluss

des Karlsbader Wassers auf den Stoffwechsel. Ebendas.
1896. No. 45/46. — 23) Kraus jun., Fr., Die Re-
sorption des Nahrungsfettes unter dem Einflüsse des

Karlsbader Mineralwassers. Berl. klin. Wochenschr.
No. 21. — 24) .lakoby, M., Ueber den Einfluss des

Apentawassers auf den Stoffwechsel eines Fettsüchtigen.

Ebendas. No. 12. — 25) Die ball a. G. und G. von
Uly es, Stoffwechseluntersuchungen an Brightikern

unter Schilddrüseneinwirkung. Arch. f. exper. Path. u.

Pharmacol. 39. S. 273. (Nach Thyreoideatabletten

sahen Verff. die Harnmenge und Stickstoffausscheidung

steigen, während die Menge des Albumens abnahm.) —
26) David, R., Ueber den Einfluss der Schilddrüsen-

präparate auf die Stickstoffausscheidung im Harn.

Zeitschr. f. Heilk. XVII. S. 439. — 27) Voit, C.

Ueber die Bedeutung des Fleischextractes als Nah-
rungsmittel und als Gcnussmittel. Münch, med. Woch.
No. 9. — 28) Strauss, .1., Ucber die Einwirkung des

kohlensauren Kalkes auf den menschlichen Stoffwechsel.

Ein Beitrag zur Therapie der harnsauren Nicrcncon-

cretionen. nebst Bemerkungen über Alloxurkörperaus-

scheidung. Zeitschr. f. klin. Med. XXXI. S. 493. —
29) Herxheimer, G„ Untersuchungen über die the-

rapeutische Verwendung des Kalkbrotes. Berl. klin.

Wochenschr. No. 20. — 80) Bornstein, K., Ueber
Fleischersatzmittel. Ebendas. No. 8. — 81) Branden-
burg, K.. Ueber die Ernährung mit Caseiupräperaten.

D. Arch. f. klin. Med. LVI1I. S. 71. — 32) Joslin,
Elliot P.. Ueber Stoffwechseluntersuchungen mit Fleiseh-

pepton und Eucasin bei einem Falle von Magenge-
schwür bei einer Resection des Magens und einem Fall

von Gastroenterostomie. Berl. klin. Wochenschr. 48. —
33) Kalinin, A. A.. Untersuchungen über die Aus-
scheidung von C02 , N und P und den 0-Verbrauch
in der Latenzperiode des Fiebers bei Kaninchen und
Hunden nach subcutaner Injection mit Bouillonculturen

von Pvocyaneus- und Diphthericbaeillen. Centralbl. f.

allgem. Pathol. No. 13. — 33a) Hower. C. F. and
F. So II mann, A study of metabolism during fasting

in hypnotic sleep. Jonrn. of experim. med. II. (4.)

p. 4Ö5. — 33b) Kolisch, R., Zur Frage der post-
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hämorrhagischen Azoturic (spcciell beim Ulcus vctotri-

culi). Wien. klin. Wochenschr. No. 26. — 34) See-
gelken, Ueber multiples Myelom und Stoffwechsel-

Untersuchungen bei demselben. Deutsch. Arch. f. klin.

Med. LVHI. S. 276. — 85) Gluzinski, L. A. und I.

Lemberger, Ueber den Kinfluss der Schilddrüsensub-

stauz auf den Stoffwechsel (mit Bemerkungen über die

Anwendung dieser Substanz bei Fettleibigkeit). Ccn-

tralblatt f. inn. Med. No. 4. — 36) Voit, Fritz, Stoff-

wechseluntcrsuchungen am Hund mit frischer Schild-

drüse und Jodothyrin. Zeitschr. f. Biol. Bd. 35. S. 116.

— 37) Schiff, A., Hypophysis und Thyreoidea in

ihrer Einwirkung auf den menschlichen Organismus.

Wien. klin. Wochenschr. No. 12. — 37a) Derselbe,
Ueber die Beeinflussung des Stoffwechsels durch Hypo-
physis- und Thyreoideapräparate. Vorläufige Mitthei-

lung. Zeitschr. f. klin. Med. XXXII. S. 284. Suppl.-

Heft. — 38) Schündorff, M., Ueber den Einfluss der

Schilddrüse auf den Stoffwechsel. Pflüger's Arch. LXV11.
S. 355. — 39) Dieball», G. und G. v. Illyes, Stoff-

wechseluntersuchungen an Brigbtikern unter Schild-

drüseneinwirkung. Arch. f. experim. Pathol. XXXIX.
S. 273. — 40) Willmanns, C., Die directe Erregung
der Athmungscentra durch den Weingeist. Pflüger's

Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. 66. S. 167. — 41) Bohr,
Ch. et V. Hcnriquez, Kecherches experimentales sur

la produetion de l'acidc carbonique et la consommation
d'oxygene dans le poumon. (Consommation pulmonairc.)

Arch. de physiol. norm, et pathol. (5) IX. p. 590. — 42)

Magnus-Lcvy, Adolf, Ueber Aufgabe und Bedeutung
von Respirationsversuchen für die Pathologie des Stoff-

wechsels (nebst kritischen Bemerkungen zur Technik

derselben). Zeitschr. f. klin. Med. Bd. 33. S. 25*.

— 43) Derselbe, Untersuchungen zur Schilddrüsen-

frage. Ebendas. S. 269. — 44) Löwy, A., I. Löwy
und Leo Zuntz, Ueber den Einfluss der verdünnten

Luft und des Höhenklimas auf den Menschen. Pflüger's

Arch. f. d. ges. Phys. Bd. 66. S. 477. — 45) Jo-
hansson, J. E., Ueber den Einfluss der Temperatur
in der Umgebung auf die Kohlensäureabgabe des

menschlichen Körpers. Skand. Arch. f. Physiol. VII.

2/4. S. 123. — 46) Derselbe, Leber das Verhalten

der Kohlensäurcabgabe und der Körpertemperatur bei

möglichst vollständiger Ausschliessung der Muskcl-

thätigkeit. Nordiskt med. Arkiv. Festband. (N. F. VIII.)

No. 22. — 47) Seegen, .1., Die Kraftquelle für die

Arbeitsleistung des Thierkörpers. Wien. klin. Wchsch.
No. 13. — 48) Zuntz. N., Ueber den Werth der wich-

tigsten Nährstoffe für die Muskelarbeit. Nach Versuchen
am Menschen, ausgeführt von Prof. Newton- Heyn e-

mau aus New- York. Arch. f. (Anat. u.) Physiologie.

S. 535. -- 49) Derselbe, Ueber den Stoffverbrauch

des Hundes bei der Muskelarbeit. Pflüger's Arch. f. d.

ges. Physiol. Bd. 68. S. 191. — 50) Frcntzel, J.,

Ein Beitrag zur Frage nach der Quelle der Muskelkraft.

Ebendas. S. 212. — 51) Bohr, Ch. et V. Henriquez,
Recbcrchcs sur le licu de la consommation de l'oxyg.ne

et de la formation de 1'acide carbonique dans l'orga-

nisme. Arch. de physiol. (5.) IX. p. 459. — 52)

Riebet, Ch., Jusqu'oü dans l'etat bysterique peut

aller la privation d'alimcnts? Compt, rend. de la soc.

de Biol. 1896. — 53) Laulanie, F., Des renseigne-

ments fournis par les Behanges respiratoires sur la dc-

stinatiou immediate des hydrates de carbonc. Arch.

de physiol. (5.) VIII. p. 791. 1896. — 54) Chau-
veau. A. et M. I. Tissot. LY-nergie depens£e par le

muscle cn contraction statique pour le soutien d'uue

charge d'apris les tchanges respiratoires. Compt. rend.

1896. No. 26. — 55) Dieselben, Effets de la Varia-

tion combinc de deux facteurs de la depense energetique

du muscle sur la valeur des tchanges respiratoires,

temoins de cette depense, dans le cas de contraction

statique. ('onfirmation des renseignements donnes par

l'etude isolee de ces deux facteurs (poid de charge,

degre de raeeourcissement du muscle) sur les rapports

de la depense avec la valeur de la force elastique qui

cn resultc. Ibidem. CXXIV. p. 16. (Es existirt ein

genauer Parallelismus zwischen dem Grade und der

Kraft, mit der die Verkürzung eines Muskels vor sich

gebt, dem dabei stattfindenden Stoffumsatz und da
Wärmebildung. Alle drei sind von der Last, welche

bei der Verkürzung das Gleichgewicht gehalten wir>l

abhängig.) — 56) Contejean, Ch., Documenta pour

l'etude de la valeur des divers ordres de substt.v><

alimentaires. Arch. de phys. (5.) VIII. 1896. (Zq-

sammenfasMing der Resultate, die sich aus den ver-

schiedenen Arbeiten des Chauveau'schen Laboratorium«!

betreffend den Energiewerth der verschiedenen Nahrung

Stoffe in ihrer Beziehung zur Muskelarbeit crgtlt«,

haben.) - 57) Garnier, L. et M. Lambert, Actioa

des injections intraveiueuses d'cau salec sur la r<->p:

ration musculaire. Compt rend. de la soc. de bk-lcg.

No. 6.

Rumpf und Kleine (1) haben in einer Anzahl

längerer Versuchsreihen am Menschen und am Hund-

untersucht, wie sich die Ammouiakausscheidung mit

dem Harn bei Einführung auorganischer und org.iuiwhn

Ammonsalze, freier Säuren und verschiedener AlkalisaV

verhält. Zugleich mit dem Ammoniak wurde der Harn

auf Stickstoff, Phosphorsäure, Schwefelsäure untersurht

Zuweilen wurde die Menge der freien Fensum

schätzungsweise bestimmt. Es handelte sich für die

Vcrff. besonders um die Klarstellung der vielfach um-

sehenden Anschauung, dass das Ammoniak die Botim-

muug habe, die in den Körper eingeführten oder in ihn

entstehenden Säuren zu neutralisiren, eine Anschauu^.

die sie auf Grund ihrer Versuche für unrichtig haltrr,.

— Im Einzelnen fanden sio Folgendes: 1. Die in den

menschlichen und thieriseben Körper eingeführten Or-

ganischen Ammonsalze werden in nicht zu grossen Gab. i,

oxydirt und steigern die Ammoniakausscheidung nicht

Durch Ammonhydrat werden die flüchtigen Säuren ci*i>

vermehrt. 2. Nach Einführung anorganischer Amm»n>al(>

(abgesehen von kohlensaurem Ammoniak, das oxyd;rt

wird) steigt die Ammoniakausscheidung an, am me'ükn

nach Chlorammonium, weniger nach Ammonsulfat, noch

weniger nach Aminonphosphat ; eine Ueberschwemmutig

mit Säuren ruft eine über die Zufuhr hinausgehende

Ammoniakausscheidung hervor unter Sinken der flain

Stoffausscheidung. 3. Die Ausscheidung des nicht ,ru

Harnstoff) oxydirten Ammoniaks erfolgt nicht parallel

der Ausscheidung des mit ihm zugleich eingeführten

Säurecomponentcn ; letzterer wird schneller und reich-

licher ausgeschieden. 4. Die freien organischen und

anorganischen Säuren verhalten sich bezüglich der

Ammoniakausscheidung ihren Ammonverbindungen äho

lieh. 5. Magnesium ändert die Ammonausscbeiduti;

nicht : saures, phosphorsaures Natrium und kohlensaure?

Calcium vermindern sie wenig, die Alkaliverbindung-o

der organischen Säuren bedeutend. — Aus dem sub 3

Angeführten ergiebt sich, dass im Körper die AmnK-tJ-

salze zerlegt werden. Im alkalischen Blute werden na.-h

Ansicht der Vcrff. die sauren Antheilc dieser Salze sich

mit Kali oder Natrium sättigen, das Ammoniak mit

Kohlensäure und organischen Substanzen (Alkali-Eiweis*-

substauzen) sich verbinden und weiterer Oxydation iu

Harnstoff verfallen, während erstcre zur Ausscheidung

kommen. Auch freie organische Säuren werden zunächst
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au die fixen Alkalieu treten, ein Ueberschuss an Am-

moniak. — Das erwähnte Ammoniumalbuminat denken

sich die Verff. analog dem bekannten Cascinammoniak

Eucasin). —
Seitdem besonders v. Schröder auf die Bedeutung

der Leber für die Harnstoffbildung aus Ammoniaksalzeu

hinwies, sind verschiedene Untersuchungen über Harn-

stoff- und Ammoniakausscheidung durch den Harn bei

schweren Lebererkrankungen (Lebercirrhose , Leber-

atrophie) ausgeführt worden. In allen ergab sich, dass

das NH, des Harns vermehrt war, dass aber die Harn-

-: rfltildunp nicht oder nur unwesentlich gelitten hatte.

Münzer (2) bringt eine neue Versuchsreibe bei

atrophischer Lebercirrhose, in der gleichfalls der Am-

moniakstickstoff des Harns gegenüber 3—5 pCt. iu der

Norm auf 9— lß pCt. des Gesammtstickstoffs ange-

wachsen war. Aber dieser Zuwachs ist nach M. ein

Zeichen vermehrter Säurcbilduug im Harn, nicht der

verminderten Fähigkeit der Leber, Harnstoff aus Am-

moniak zu bilden, denn Zufuhr von Alkalien (20 g

Natr. citric.) setzte die Ammoniakausscheidung sofort

auf 2,2S pCt. herab. M. schliesst hieraus, wie früher

übrigens schon Richter, dass die Leber keine spe-

ftfische Function der Harnstoffbildung habe, dass diese

Fähigkeit auch den anderen Körpertheilen zukomme

und nur ein kleiner Theil des Harnstoffs in der Leber

entstehe.

Weiter berichtet M. über 2 Falle lienaler Leukämie,

t'ti denen an 4 bezw. 7 Tagen die verschiedenen Com-

ponenten des Stickstoffwechsels untersucht wurden. Die

Ammoniakausscheidung war im ersten Falle unwesent-

lich, im zweiten nicht vermehrt, die Harnsäure dagegen

(resteigert. Sie betrug zwischen 1,7 und 8 pCt. des

Oesammtstickstoffs. Zur Prüfung der Horbaczcwski-
sehen Hypothese von dem Zusammenhange zwischen

Leukocytose uud Harnsäureausscheidung wurde durch

mehrere Tage Atropin gereicht, das nach Horba-
mwski den Lcukocytengchalt des Blutes herabsetzen

soll. Weder fand sich letztere Annahme bestätigt, noch

Üe Harnsäureausscheidung verändert. — Während Verf.

auf Grund seiner Resultate die Leukämie uicht für eine

>toffwechse!erkrankung ansieht, lindeteralle Zeichen einer

wichen — Erhöhung der NH3-Ausfuhr, verminderte Blut-

Mkalescenz — beim Diabetes mellitus, für den er gegen-

über dem urämischen, cholämischen ( omaund der Leuk-

ämie das Vorliegen einer Säurevergiftung für möglich

hilt. Dass durch Zufuhr von Alkalien die Erschei-

nungen des Coma diabeticum bekauntermaassen so wenig

iü beeinflussen sind, das führt den Verf. zu dem Ge-

dauken, dass die pathologische Säuerung nur eine sc-

cundäre Erscheinung sei, die eigentliche Ursache der

Krscheinungen der pathologische Gewebszerfall, der durch

Alkalizufuhr unberührt bleibe.

Bisher hat keine der chemischen Theorien von der

r.Dtstehung der Urämie dem Fortschritt der Wissenschaft

^ind halten können. Die Erfahrungen, die nun über

M krampferregenden Wirkungen grösserer Kochsalzdosen

von verschiedenen Seiten (F. Blumcnthal, Külz,
V'alck, Richet) gemacht wurden, veranlassten Bohne
(3), lunächst deu Einfluss subcutan oder intraperitoneal

injicirten Kochsalzes systematisch zu untersuchen. —
Bei weissen Mäusen genügten schon relativ geringe

Dosen, nämlich 0,05 g bei 20 g Körpergewicht, d. h.

ca. 2,5 g pro Kilo, clooische und tonische Zuckungen,

abwechselnd mit com&ähn liehen Zuständen, herabgesetzte

Nervenerregbarkeit, besonders auch Beeinträchtigung

der Athmung, in einzelnen Fällen den Tod herbei-

zuführen. Dasselbe fand sich bei Meerscbweichcn, denen

ca. 0,5 NaCl (8 cem einer 16—20proc. Lösung) sub-

cutan beigebracht wurde.

Weiter wollte Verf. feststellen, ob in Erkrankungen,

die mit urämischen Anfällen verlaufen oder doch coma-

töse, mit zeitweiser Erregung wachsende Zustände dar-

bieten, es zu einer Retention von Chloriden im Körper

kommt. Die Einnahmen an Chloriden, die Ausgaben

durch die Fäccs wurden nicht bestimmt, erstcre aus

früheren Untersuchungen über den Gehalt der Charite-

kost an Chloriden berechnet. Es fand sich nun auf-

fallend geringe Chlorausscheidung in einem mit Coma

verlaufenden Falle von „Carcinoma vesicae urinalis*', in

einem Falle von chronischer Nephritis, von Debilitas

cordis, die beide urämische Symptome zeigten. Dagegen

eine normale Chlorausscheidung in zwei Fällen acuter

Nephritis, einem von Diphtherie mit Albuminurie, die

keinerlei urämische Zeichen boten.

Soll eine etwaige Chlorretention die comatösen Zu-

stände bedingen, so müsste das Blut abnorm reich

daran sein, was frühere Untersucher nicht fanden. Es

kann aber möglicherweise eine Ablagerung von Chloriden

in einzcluen Zonen stattfinden. Deshalb verglich Verf.

deu Chlorgebalt der Leber eines an Coma carcinoma-

tosum und eines an Urämie verstorbenen Falles mit

dem dreier Lebern an anderen Krankheiten Verstor-

bener. In letzteren war der Gehalt an Chlor 0,06 bis

0,08, in deu ersteren beiden 0,225—0,28 pCt, also ca.

das Vierfache. — Verf. glaubt deshalb, dass man, wo

eine längere Verminderung der Chlorausscheidung vor-

liegt, eine Chlorretention annehmen kann, und dass

diese Reteutiou, wenn auch nicht die einzige Ursache

comatöscr und urämischer Zustände abgiebt, doch bei

ihrem Zustandekommen iu hervorragendem Maasse be-

theiligt ist.

Keller (4) bestimmte zunächst bei 8 im ersten

Lebensjahre befindlichen mageren darmkrauken Kin-

dern, die mit Frauen- oder Kuhmilch ernährt wurden,

deu Stickstoff- uud Ammoniakgehalt sowie die Acidität

des Harus (Verhältnis* des einfachen zum zweifach

sauren Phosphate) während einer Reihe von Tagen.

Dann wurden in eigenen Versuchen Salzsäurelösungen

in 4 Portionen mittelst Schlundsonde an einem folgen-

den Tage eingeführt und der Harn in derselben W:

eise

weiter untersucht. Die Salzsäuremengcn betrugen bis

zu 0,'J g pro die. — Es fand sich infolge der Salzsäure-

zufuhr die Acidität wenig, die Amrooniakausscheidung

erheblicher gesteigert, doch zeigte die Rechnung, dass

durch beides nicht die gesaramte Salzsäure gebunden

sein konnte. Dabei ist bemerkenswert!], dass, wie zwei

weitere Versuche ergaben, die gesummte Chlormcnge

der eingeführten Salzsäure wieder im Harn erschien,

uud zwar schon in 24 Munden, während die Ammuuiak-
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ausscheidung mehrere Tage erhöht war. Es muss da-

nach ein Thcil der Salzsäure in anderer Weise gebunden

werden. Dass dies durch die fixen Alkalien geschieht,

zeigte ein letzter Versuch, in dem nach der Salzsäure-

eingiessung die fixen Alkalien des Harns sich vermehrt

erwiesen. — Anorganische Säuren rufen somit mannig-

fache Acndorungeu des Stoffwechsels hervor.

Blauberg's (5) Versuche sollen eine Vorarbeit

sein für Untersuchungen über den Mineralstoffwechsel

des Säuglings. Ausgeführt wurden 5 Kothanalysen von

Säuglingen, die mit Frauenmilch, drei von solchen, die

mit Kuhmilch genährt wurden. Es wurden, um genügend

Untersuchungsmaterial zu erhalten, die Entleerungen

von 5- 6 Säuglingen gleichen Alters und gleicher Er-

nährung für eine Bestimmung zusammengemischt. Der

Roth wurde nach seiner Entleerung in die Windeln von

diesen abgenommen, in Petrischalen getrocknet. —
Wegen der zahlenmässigeu Ergebnisse, die ziemlichen

Schwankungen unterliegen, muss auf das Original ver-

wiesen werden. Hier seien nur die Unterschiede in der

Zusammensetzung bei Frauen- und Kuhmilchnahrung

erwähnt. Die gesammten Mineralstoffe sind bei letzterer

höher als bei ersterer. Ferner zeigen sich im einzelnen

Differenzen, die zwischen Frauen- und Kuhmilchfäces

bestehen, so bei letzterer ein höherer Kalk- und Phos-

phorgehalt, ein niedrigerer Eisengehalt (0,10—0,19 pCt.

gegen 0,15—0,3") pCt. der Fäces). — Erwähneuswerth

ist, dass mit Frauenmilch genährte Säuglinge relativ

viel Eisen ausscheiden im Vergleich zu der geringen

in der Milch enthaltenen Menge. Verf. möchte sich

Bungc's Ansicht zuneigen, dass im Foetus bereits ein

erheblicher Eisenvorrath angesammelt und dem Neu-

geborenen mit auf den Weg gegeben wird.

Markuse (6) hatte früher Stoffwechsel versuche mit

Caseiu angestellt, in denen auf Grund des Stickstoff-

wcchscls der Nährwerth des Caseins bestimmt wurde.

Die autbewahrten Koth- und Harnportioncu benutzte er

nun zur genaueren Feststellung des Phosphorstoff-

wechels. Die Methode der Phosphorbestimmung im

Harn und Casein war die gewöhnliche, über die im

Koth macht er detaillirte Angaben, derentwegen auf

das Original verwiesen sei.

lu Betracht komineu 4 Caseinperioden, in denen

zwischen 50,5 und 63,1 pCt. des eingeführten Phosphors

organisch gebunden war. Rcsorbirt wurden, d. h. mit

dem Harn ausgeschieden, zwischen 88,7 und 91,6 pCt.

des Nahrungsphosphors, im Mittel etwa 90 pCt. Der

Berechnung haftet eine gewisse Unsicherheit an, inso-

fern es schwer zu sagen ist, wie viel etwa den Darm-

abscheidungen zukommt. Nimmt man den ungünstigsten

Fall, dass nämlich der gesammte Kothphosphor aus

unresorbirten Resten des Caseins herrührt, so würden

doch noch mehr als «'s. 82,85 pCt., des mit dem Casein

eingeführten Phosphor rcsorbirt worden sein.

Interesse verdient dann noch ein Vergleich der

Phosphorbilanz mit der des Stickstoffes. Vom Stick-

stoff wunlt: meto resrirbirt:, als vom Phosphor; daher

ist der Phosphorgehalt des Kothes, verglichen mit dem

an Stickstoff, viel höher als im Harn und in der Nahrung.

Während in den 4 Perioden in der Nahrung nie

9,19—12,6 : 1 sich verhielten, im Harn wie 9,28—12,5:1.

betrug das Verhältniss im Koth nur 1,44—4,85:1. Das

scheint dafür zu sprechen, dass im Kothe sich sehr

phosphorreiche Verbindungen, Nuclein und Zersetzungs-

produete desselben, sowie wohl auch solche des CaseuLs

befinden.— In dreiVersuchspcrioden ging N- und P-Bilaor

parallel, in zweien wurde sowohl N wie P abgegeben,

in der dritten wurde von beiden zurückgehalten. Nur

in der vierten wurde N zurückgehalten, P in geringei

Menge abgegeben. In den ersten drei Perioden fand

sich also das schon von Bisch off bei Fieischfütteruns

festgestellte Verhalten.

Haeusermann (7) hat an Ratten, Kaninchen und

Hunden Versuche über die Frage angestellt, ob der

Nahrung zugesetztes anorganisches Eisensalz — Eisei--

chlorid — die Hämoglobinbildung befördert.

I. Versuche an Ratten. — Die jungen Thiere wurden

nach beendigter Lactationszcit mit Milch und Reis p-

füttert, eine Nahrung, welche nach den früherer) Er-

fahrungen von Bunge das Bcdürfniss der wachsenden

Thiere an Eisen nicht deckt, vielmehr zu Anämie der-

selben führt. Ein Theil der Thiere erhielt ausschlief

lieh diese Nahrung, einem anderen Theil aus demselben

Wurf wurde 0,5 mg Eisen in Form von Eisenchlorid-

lösung täglich zu dieser Lösung hinzugefügt, n«b

anderen reines Hämoglobin. Bei einigen Versuche

wurde zur Controle ein Thcil der Thiere aus dem

gleichen Wurf mit der natürlichen Nahrung. Früchten,

Gemüse, Fleisch, Eidotter ernährt. Nachdem die Thiere

das doppelte Körpergewicht erreicht hatten, was ge

wohnlich nach einem Monat der Fall war, wurden sie

mit Aether getödtet, der Körper nach Entfernung üt-

Fclls, Darmtractus und der Harnblase in einer Reih-

schale möglichst zerrieben, mit Wasser 24 Stunden im

Eisschrank stehen gebissen, dann so lange extrahirt.

bis die Flüssigkeit farblos durch das Colirtuch lief.

Der Hämoglobingehalt des filtrirten Auszuges wurde

colorimetrisch durch Vergleich mit Hämoglobinlösuo?

bekannten Gehalts ausgeführt. Das Hämoglobin war

aus Pferdeblut nach der Methode von Zinoffsky dlr-

gestellt. Als Resultat ergab sich, dass diejenigon

Ratten, welche neben der cisenarmen Nahrung Kisen-

chlorid erhalten hatten, wohl Eisen im Organismus au!-

gespeichert, aber nicht mehr Hämoglobin gebildet hatte.

Der Zusatz von Hämoglobin zu der eisenarmen N'ahrunc

hatte die Hämoglobinbildung gesteigert, jedoch hatten

auch diese Thiere nicht soviel Hämoglobin, wie die m:t

der natürlichen eisenhaltigen Nahrung ernährteu.

II. Ganz ähnliche Resultate ergaben die Versuche

an Kaninchen.

III. Bei den Versuchen an Hunden zeigte sich, da»

die Hunde, welche Eiseuchlorid zu der ausschliesslich

zur Nahrung verwendeten Milch erhalten hatten, mehr

Hämoglobin enthielten, als die mit Milch alfeil er-

nährten. Verf. warnt davor, hieraus den Schluss zu

ziehen, dass das Eisen zur Hämoglobinbildung verwendet

sei. da die Versuche an Ratten und Kaninchen ent-
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gegengesetzte Resultate ergeben haben. Weiterhin

theilt Verf. eine Anzahl neuer Bestimmungen über den

Kiscngehalt verschiedener Nahrungsmittel mit, aus

welchen hervorgeht, dass der japanische Reis nach dem
Albumin das eisenärm.ste Nahrungsmittel ist.

Geelmuyden's (8) Versuche betreffen zunächst die

Frag«: Kann das Aceton im Organismus umgesetzt

werden? Die Versuche wurden an Kaninchen und

Flunden angestellt, welchen bekannte Mengen Aceton

unter die Haut gespritzt, in einem Falle auch in den

Magen eingebracht wurden. Da auch das durch die

Kxspirationsluft ausgeschiedene Aceton berücksichtigt

werden musste. befand sich der Käfig in einem Pctten-

koferschen Kespiratiousapparat. Das Aceton wurde

zum Theil mit der Kohlensäure in einer mit 40proe.

Kalilauge beschickten Absorptiunsrühre zurückgehalten

— dieser Theil wurde nach Mcssiugcr bestimmt, zum
Theil passirtc er diese Röhre. Um diesen Antheil zu

bestimmen, wurde die Luft über glühendes Kupfer-

•xyd geleitet, das Aceton zu Kohlensäure verbrannt

und als solche bestimmt. Zur Prüfung der Genauig-

keit des Apparates wurden bekannte Mengen Aceton

in Apparat zur Verdampfung gebracht und bestimmt.

Es ergab sich, dass Kaninchen und Hunde nach

Einführung von Aceton in den nächsten Tagen kleine

Mengen Aceton im Harn ausscheideu (zwischen 0,2 und

und 20 pCt des eingespritzten), grössere Meugen durch

die Kxspirationsluft, in jedem Fall aber ein erheblicher

Bruehthcil des Acetons (zwischen 10,2 und 72.9 pCt.)

verschwindet. Dabei ist es gleichgültig, ob die Thiere

hungern oder gefüttert werden. Selbst sehr kleine

Dosen von Aceton (10—20 mg) rufen schon Acetonurio

hervor.

II. Die alimentäre Acetonurie — die Versuche

hierüber sind ausschliesslich an Menschen, und zwar

jugendlichen, völlig gesunden Individuen angestellt.

5 Versuchsreihen, welche allerdings wegen des bei ein-

seitiger Ernährung bald eintretenden Widerwillens

gegen die Nahrung immer nur einige Tage dauerteu,

beziehen sich auf den Einfiuss einer nur aus Eiweiss

Tieisch und Eier), resp. aus Eiweiss und Fett (Butter)

bestehenden Kost. Von der Butter wurden sehr grosse,

ja in einem Fall geradezu enorme Quantitäten, näm-

lich 582 g = 469 g Fett pro Tag eingeführt. Bei

diesen Versuchen ergab sich das durchaus neue und

unerwartete Resultat, dass das Fett nicht, wie die

Kohlehydrate, die Acetonausscheidung herabsetzt, son-

dern im Gegentheil erhöht, ja die Acetonausscheidung

geht der verbrauchten Fettmenge parallel.

Bezüglich des Einflusses der Kohlehydrale bestä-

tigten die 4 vom Verf. augestellten Versuchsreihen die

bisherigen Ansichten über den Einfiuss der zur

Nahrung zugefügten Kohlehydrate auf die Acetonaus-

scheidung — speciell zeigte sich, dass eine kohlehydrat-

haltige Kost, selbst wenn sie unzulänglich ist, um den

calorischen Bedarf des Körpers zu decken, keine Ace-

tonurie veranlasst, dass sie im Gegentheil im Laufe

weniger Stunden eine bestehende Acetonurie zum

Sehwinden bringt, während eine kohlehydratfreie Kost,

selbst wenn sie einen überflüssigen calorischeu Werth

besitzt, Acetonurie veranlasst. Weiterhin hat Verf.

untersucht, wieviel Kohlehydrate zur Unterdrückung

einer bestehenden Acetonurie gehören. Verf. gelangt

zu dem Resultat, dass bei einer nicht übermässig fett-

haltigen Kost bei einem gesunden erwachsenen Manne

die Acetonurie zu schwinden scheint, wenn ca, ISO g

Kohlehydrate pro Tag eingeführt werden, während

Hirschfcld die erforderliche Quantität nur auf 50 bis

100 g geschätzt hat. Die Acetonurie bei vollständigem

Hungern beruht nach der Ansicht des Verf.'s wahr-

scheinlich darauf, dass dabei Körperfett verbraucht

wird, welches nunmehr ebenso wirkt, wie Nahrungsfett.

Nebe Ith au (9) theilt einen Fall von erheblicher

Ausscheidung von Aceton, Acctessigsäure, Oxybutter-

säure ohne gleichzeitige Glykosurie mit Es handelt

sich um eine an hysterischem Erbrechen fast jeder

Nahrung leidende Kranke, bei der auch das Erbrochene

Aceton enthielt, ebeuso die Exspiratiousluft. — Ein vier-

tägiger Stoffwechselversuch bei fast vollständigem

Hungerzustande ergab eine Stickstoffausscheidung von

1,58 g als Minimum, 2,27 g als Maximum pro die,

Werthe, wie sie so niedrig beim Menschen noch nicht

gefunden wurden. Die Ammoniakausscheidung lag

zwischen 0,86 g und 1,3 g pro die, Zahlen, die nicht

nur absolut sehr hoch, sondern besonders verglichen

mit der Gesammtstickstoffausscheidung abnorme sind.

Auch die Kalkausscheiduug war vermehrt; sie betrug

im Mittel pro die 0.11 g. — Aceton wurde zwischen

0,24 und 0.4.*} g, Oxybuttersäure zu 0,08 bis 0,18 g

pro die im Harn ausgeschieden. Dazu kamen 0,021 bis

0,03 g Aceton im Erbrochenen und in der Exspiratious-

luft, eine Menge, die für 24 Stunden sich zu 3,66 g

berechnete. Letztere wurde so bestimmt, dass die ex-

spirirte Luft in eine in Eis gekühlte, mit Kalilauge und

Jodjodkaliumlösung gefüllte Vorlage geleitet wurde und

das gebildete Jodoform gewogen. — Sofort mit der ein-

geleiteten Ernährung schwand das Aceton, verminderte

sich die erhöhte Ammoniakausfuhr, der Oxybuttersäure-

nachweis ergab ein zweifelhaftes Resultat, die Kalk-

ausscheidung sank, sodass Verf. den Syraptomencomplcx

auf die vorhanden gewesene Inanition bezieht. Bemer-

kenswerth ist, dass trotz des Vorhandenseins aller für

die sog. Säurcintoxication als pathognomonisch ange-

sehenen Zeichen, die mit letzterer gewöhnlich einher-

gehenden subjectiven Beschwerden uud klinischen Sym-

ptome (Kopfschmerz, Krämpfe etc.) gänzlich fehlten.

de Renz» und Reale (10) haben Diabetikern mit

der leichten und schweren Form dos Diabetes, nachdem

sie durch strenge Diät zuckerfrei geworden waren, Lä-

vulose (25—100 g pro die) gegeben, ohne dass es zu

Zuckerausscheiduug durch den Harn kam. Bei ge-

mischter Diät dagegen führte Lävulose-Aufnahme zur

Ausscheidung von Dextrose. — Weiter haben Vcrff. den

Werth der Lävulose als .^parrnittel für Eiweiss bestimmt.

In Stoffwechselversuchen am Hunde und Menschen wurde

entweder (am Hunde) der gereichten Nahrung Lävulose

hinzugefügt, dann sank die Stickstoffausscheidung, oder

es wurden (in den Versuchen am Menschen) nach Er-
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zielung von Stickstoffgleichgewicht äquivalente Mengen

der in der Nahrung enthaltenen Kohlehydrate durch Lä-

vulose ersetzt Die Stickstoffausscheidung war nicht

gesteigert. — Die Versuche sprechen zu Gunsten einer

Verwerthung der Lävulose in der diätetischen Behand-

lung des Diabetes.

Das Verhalten der Harnsäureausscheidung beim

Abdominaltyphus ist noch streitig; nach den Befunden

der einen Reihe von Autoren ist sie gesteigert, nach

denen anderer nicht. Adler und Behren d (11) haben

nun an 5 Typhuskranken Harnsäure und Harnstoff an

je 7 aufeinander folgenden Krankheitstagen bestimmt,

wobei in einigen Fällen die letzten Tage der Unter-

suchungsreihe bereits fieberfrei waren.

Irgend ciu gesetzmässiges Verhalten der absoluten

Harnsäuremenge oder des Verhältnisses, in dem sie

zum Gesammtstickstoff ausgeschieden wird, konnte nicht

constatirt werden. Von letzterem betrug der auf Harn-

säure entfallende Stickstoff überwiegend 0,8—1,5 pCt.,

einigemal über 2, einmal 4 pCt. — Die absolute Harn-

säuremenge schwankte natürlich individuell stark,

wechselte auch bei derselben Versuchsperson von Tag

zu Tag, überschritt jedoch nicht deutlich die normalen

Grenzen.

Cremer und Neumayer (12) empfehlen zur Ver-

meidung der Nachtheile, die die Benutzung von Knochen

zur Kotbabgrenzung mit sich bringt, statt dieser Kiesel-

säure (Acid. silicicum via humida paratum) zu benutzen,

Sie nehmen 25— 120 g Kieselsäure, die sie mit 100 bis

200 g Speck oder mit Fleisch verreiben. Der danach

abgesetzte Koth sieht macroscopisch dem Knochenkoth

sehr ähnlich.

v. Eckardt (13) fand in einem Stoffwechselversuch,

der sich über 53 Tage erstreckte, und am Hunde an-

gestellt war, dass die Ausnutzung der Nahrung im

Darme bei mehrmaliger Fütterung nicht anders ist, als

bei einmaliger. Dagegen war die Stickstoffausscheidung

durch den Harn bei einmaliger Fütterung höher als bei

mehrmaliger. Verf. bezieht dies darauf, dass in erstcrem

Falle die Speisen in Felge längeren Verweilens im

Darmcanalc stärker durch Fäulniss angegriffen werden

uud so weniger für den Organismus verwerthbares

Material bleibe.

Krummacher (14) bringt gleichfalls Versuche am
Hunde zur Entscheidung der schon mehrfach studirten

Frage, ob der Kiweissumsatz sich verschieden gestalte,

je nachdem man die tägliche Kation in einer Mahlzeit

oder in mehreren über den Tag vertheilt darreicht. —
In seinen Versuchen verfütterte er auf Stickstoff und

Fett'analysirtes Fleisch. Die Menge des ausgeschiedenen

Stickstoffs wurde im Harn und Koth bestimmt. Die

Kotbabgrenzung geschah durch Beigabe von Kieselsäure

zur Nahrung. — Die Versuchsreihe setzt sich aus

9 Tagen zusammen : an deu beiden ersten, sowie am
5. und f>. wurde die Nahrung in einer Portiou gereicht,

am 3. und 8. sowie am 7. und 9. in vier Portionen.

Der Harn wurde, um den Ablauf der Eiweisszersetzung

genauer studiren zu können, durch Katheterismus vier

Mal an jedem Versuchstage gewonnen. Nach ausführ-

licher Erörterung event. Fehlerquellen und der Gesichts-

punkte, die bei Beurtheilung der Resultate in Betraf

kommen, kommt Verf. zu dem Schluss, dass die V»
theilung des Futters auf mehrere Mahlzeiten die Ei

Weisszersetzung herabsetze. Verf. führt dieses Resultä;

darauf zurück, dass bei mehrmaligen kleinen Mablzeikr

nicht auf einmal grosse Mengen Eiweiss zur Resorpt:tt

kommen, wodurch die Eiweisszersetzung angeregt werde.

Verf. weist schliesslich die Ansicht Adrian'«, der w
demselben Resultat, wie er, gekommen war, die Er

klärung dafür aber in Aenderungen im Ablauf der

Darmfaulnissprocesse gesucht hatte, als unrichtig zankt

Die auf Anregung von Praussnitz (15) ur.Kr

nominellen Versuche beschäftigen sich hauptsäcilie:

mit dem microscopischcn, zum Theil auch mit dein

chemischen Verhalten des Kothes in Beziehung zur Ar,

der Nahrung.

1. Josef Möller: Die Vegetabilieo im

menschlichen Kothe. In 21 Versuchen wurde d-r

Koth microscopisch und microchemisch auf pflaniürh'

Bestandteile, besonders auf Amylum untersucht. Die

Kost war meist eine gemischte, der Reis- oder Ku
toffel- oder Haferpräparate, Leguminosen, WefanmU
oder Weizenschrot in grösserer Menge hilUMfa&l

wurden. In einigen Fällen war die Diät eine reu

vegetabilische.

Es fand sich als hauptsächliches Resultat, dass di:

Stärke der Cerealien und Kartoffeln, des Reis, der

brei förmig gereichten unreifen Leguminosen fast roft

ständig verdaut wurde, auch dann, wenn die stärk

haltigen Nahrungsmittel nur unvollkommen aufge-

schlössen waren. Daraus folgt, dass auch die lartet

Zellen des Mehlkornes, der Cerealien und der Kartofftlt,.

obwohl aus Cellulose, verdaut werden. — Nicht rr.

daut wird die Cellulose der grünen Gemüse und da

reifen Hülsenfrüchte, so dass die in ihnen enthaltest

Stärke ungenutzt mit dem Kotbe ausgeschieden »tri

Ebenso wird nicht die Klebcrschicht des Brotgen-eioc-

ausgenutzt, da deren Ccllulosehülleu nicht angegr?',

werden. Nur so weit der Inhalt dieser Schicht durch

Zerreissung der Hüllen frei geworden, wird er resorbiit

2. Fritz Kermauner: Ueber die Ausseht!'

duug von Fleisch in den menschlichen Ei

crementen nebst einem Versuch zur Bestia

mung seiner Menge. Man findet stets microscoplsl

mehr oder weniger erhaltene Muskelfasern in den

Eicrementen nach Fleischnabrung. Wie gross der N
ausgeschiedene, uicht ausgenutzte Antheil der Nahrung

ist, ist bis jetzt nicht bestimmt worden. Verf. ver-

suchte dies in folgendem Verfahren: Zwei gkkt

Mengen Koth wurden in der zehnfachen Menge desti.

lirten Wassers aufgeschwemmt und der einen Portion

sogleich feinst gewiegtes gekochtes Fleisch (1 YkiKl

auf 100 Koth) hinzugefügt. Das Fleisch, das bis IM
Verschwinden grösserer Partikel gewiegt war. wurde n

etwas Wasser fein verrührt und tropfenweise dem Ktf

geschwemmten Koth beigemischt. Dann wurde dies-

Kothportion, wie die zweite zur Controle dienende

centrifugirt, der Bodensatz ohne Zusatz microscopisch

untersucht. Es wurden stets 4 Präparate angefertigt

in denen je an 5 Stellen 50 Gesichtsfelder, d. h. ins-

gesammt 1000 Gesichtsfelder auf das Vorkommen w
Muskelbündeln durchgezählt wurden. Aus der Mfcfeti

zwischen dem Control- und dem mit Fleisch versewvi

Präparate war, wenn die Menge des zugesetzten Fleische

(0,05 g) bekannt war, die des im Koth vorhandenen n
berechnen. — Die Zahl der mit dem Koth abgebende

Muskelbündel variirt allerdings nicht unbeträchtlich

so z. B. zwischen 19 und 88 in 50 Gesichtsfeldern ehr'

Fleischzusatz, zwischen 4P* und 64 bei FleischiusatJ.
-

Auf diese Weise wurde nun der Koth bei verschiedener

Ernährung untersucht und aus der Zahl der microscopi-

d by VjOOQIc



Salkowski uni) Lobwy, Physiologische Chemie. 177

Vuskelstüekehen die Menge des darin enthaltenen

Fleisches berechnet. Bei einem erwachsenen Manne
i .rde so der Fleischgehalt des Rothes von 0,5—2,4 g
.int 100 Koth gefunden (7tägiger Versuch), bei einem
r
>jibrigen Knaben-. 0,77—1,35 g; bei einem 3jährigcn

doch zwischen 1,1 g und 7,2 g auf 100 Koth. —
Zwischen der Menge des aufgenommenen und des aus-

geschiedenen Fleisches schien keine feste Beziehung zu

N'stehen. Um dies näher festzustellen, wurde bei

3 Personen, die gleiche Nahrung erhielten, eine Hälfte

in Rothes microscopisch auf die Anwesenheit von

Hmcbresten, die andere chemisch auf ihren Stickstoff-

vhilt untersacht. Es fand sich, dass die erste Person

I.Ol pCt. des mit der Nahrung aufgenommenen Fleisches,

die zweite 0,2 pCt., die dritte 0,5 pCt. ausschied. Da-
rt$tn schwankte der Stickstoffgehalt in viel engeren

liremcn : 5,5 g pro die, 5,3 g, 4,0 g, und war erheblich

£T"wr. als es der ausgeschiedenen Flcischmengc ent-

-.nch. — Der Stickstoff der Fäces rührt also haupt-

sächlich von den Darmsäften her, die eingeführte stick-

ffhaltige Substanz wird so gut wie ganz resorbirt.

3. W. Prausnitz; Die chemische Zusammen-
xtiung des Kolbes bei verschiedener Ernährung.

P. bringt im Anschluss an die beiden vorstehenden

Arbeiten Versuche, die der Frage gelten, ob der Koth

zumeist ein Product des Darmcanales ist oder aus

Rwteo der Nahrung gebildet wird. 5 Personen er-

Uelten eine in den verschiedenen Versuchen verschiedene,

1<-h so beschaffene Nahrung, dass sie fast vollkommen

r->:rbirt werden konnte. Den dabei gebildeten Koth

Kzdchnet Verf. als Normalkoth. Sein Gebalt an Asche,

n Stickstoff, an Aethcrcxtract war fast gleich, trotz

i-r Verschiedenheit der Nahrung, nämlich etwa 8 bis

üpCtN, 12— 18 pCt. Aetherextract, 11— 15 pCt. Asche.

— Bemerkenswerth au den Beobachtungen des Verf.

it. dass der bisher angenommene principiellc

Unterschied zwischen animalischen und vegetabilischen

Nahrungsmitteln in Bezug auf die Ausnützung nicht

v rbauden wäre. Die sich findenden Differenzen hängen

aor von der jeweiligen Herstellung, resp. Zubereitung

i r vegetabilischen Nahrungsmittel ab, so dass man

l B. von Reis oder Gebäck aus feinst gemahlenem Mehl

»»mger im Koth findet, als von Fleisch. — Die Menge
i'r Kothes schwankt allerdings je nach der Art der

Nihrung. Dies erklärt sich so, dass eine Reihe von

Fttfn zur Absonderung einer grösseren Menge von

rfirmsäften anregt, als andere. Es erscheint daher

richtiger, von mehr oder weniger kothbildenden, als

IM gut oder schlecht resorbirbaren Nahrungsstoffen zu

-pr-chen.

Tsubois (16) Arbeit beschäftigt sich gleichfalls mit

i-r Frage, in wie weit der Stickstoffgehalt des Kothes von

der eingeführten Nahrung herrührt oder ein Product des

Cannes ist. Den vorhandenen Untersuchungen, aus

i nen sich ergiebt, dass selbst bei stickstofffreier

Nahrung nicht unerhebliche Mengen Stickstoff mit dem

K.the ausgeschieden werden, fügt Verfasser neue an

H'irjden hinzu, in denen neben dem Stickstoff auch das

Aaherettract und die Asche des Kothes bestimmt

»urden. zunächst im Hunger, dann bei verschiedener

Fütterung. — Es bestätigte sich, dass der grösste Theil

des Kothes von den Absonderungen des Darmes ge-

bildet wird, der kleinere ein Residuum der Nahrung

ist. In zwei Versuchsreihen betrug ersterer 66 bis

JUr^b«rid>t der (inutti Medicüi. 18V7. Bd. L

74 pCt., letzterer 34—2« pCt. der Kothmcnge. — Der

Procentgehalt au Stickstoff schwankte wenig (zwischen

8,17 und 5,11 pCt.) im Hunger und bei mehr oder

weniger reichlicher stickstofffreier Nahrung. Da je-

doch bei letzterer die Gcsammtkothmengc erheblich

wuchs, so nahm auch die Stickstoffausscheidung dabei

su und erreichte Werthe wie man sie bei Fütterung

mit 400—800 g Fleisch (gefüttert wurden in den vor-

liegenden Versuchen bis zu 305 g N- freier Substanz)

beobachtet. — Ein nicht unerheblicher Theil der Ar-

beit ist polemischen Erörterungen und Prioritätsrecla-

mationen gewidmet.

Die Untersuchungen über die Resorption von Fett

aus Klysmen sind sehr spärliche; nach Münk 's und

Rosenstein's Versuchen beträgt sie ca. 5\'2 pCt. des

eingeführten. Deu eher (18a) hat deshalb an Mcnscheu

mit gesuudem Verdauungsapparat eingehendere Unter-

suchungen über diese auch praktisch wichtige Frage

ausgeführt. — In einer ersten Periode jeder Versuchs-

reihe wurde die Ausnutzung des mit der Nahruug ein-

geführten Fettes bestimmt, in einer zweiten wurden

zugleich Fettklystierc gegeben und unter der Annahme,

dass die Ausnutzung des Nahrungsfettes die gleiche

geblieben, die Ausnutzung des in den Dickdarm direct

eingeführten aus der Fettmenge der Fäces berechnet.

Die Nahrung bestand aus Magermilch und Brot, deren

Fettgehalt bestimmt wurde; zum Klystier bediente sich

Verf. einer Emulsion aus Olivenöl (120 g) mit 1 proc.

Sodalösung (80 g) und weiter einer 0,6 pCt. Kochsalz

enthaltenden, die auf 250 g Olivenöl 250 cem 2 proc.

Sodalösung und 3 g Kochsalz hatte. Einige Control-

versuche wurden mit letzterer Emulsion ohne Kochsalz

angestellt. Bestimmung des Harnstickstoffs sollte über

etwaige eiweisssparende Wirkung des vom Dickdarm

resorbirten Fettes Aufschluss geben.

In der ersten Versuchsreihe, die acht Tage dauerte,

wurdeu an den letzten vier Tagen 260,6 g Fett, auf

vier Klystiere vcrthcilt, eingeführt; resorbirt wurden

davon 17,8 g, d. h. 6,8 pCt. Ein Einfluss auf die Stick-

stoffausscheidung war nicht deutlich. — In der zweiten

Reihe an einer anderen Person betrug die Ausnutzung

31,7 g von 252 g Klystierfett. d. h. 12,6 pCt Dabei

war die mittlere Verweildauer im Darm 21 Stunden

gegen 14 Stunden im ersten Versuch. Als darauf ein

Fettkochsalzklystier gegeben wurde, stieg die Resor-

ption bei 18,8 Stunden Verweildauer auf 19.5 pCt.

Ein eiweisssparender Einfluss des Fettes war auch in

diesem Versuch nicht sicher. — Bei einer dritten Person

wurden in Summa 145,2 g Fett in fünf Klystieren mit

Kochsalzzusatz gereicht; Verweildauer im Mittel 39 Stun-

den, Resorption 68,3 pCt. Aus Klystieren ohne Koch-

salzzusatz resorbirte dieselbe Person von 146 g Fett

56,9 pCt. — Die scheinbar erheblichen Differenzen in

der Resorption verringern sich bedeutend, wenn man

uicht die procentuale, sondern die absolute Resor-

ptionsgrösse berücksichtigt. Diese sind bei Person I

4,5 g, bei II 7,9 resp. 8,7 g, bei Person III 9,9 bezw.

9.2 g. Es ergiebt sich hieraus, dass die procentuale

Ausnutzung (der Ausnutzungscoi : fficient) abhängig ist

von der Menge des zugeführten Fettes, je grösser diese,

12
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um so geringer die Ausnutzung. Die best« Ausnutzung

findet sich nach Verf. bei 20 g Fett pro Klystier, mehr

als 25 g zu geben würde zwecklos sein und nur eine

Materialverschwendung bedingen. Dabei muss das

Klystier möglichst lange (mindestens 24 Stunden) zu-

rückgehalten werden, das folgende erst gegeben werden

kurz nachdem eine natürliche Dannentleerung erfolgt

ist. — Eine geringe Verbesserung der Resorption wird

durch Kochsalzzusatz (0,6 pCt) bewirkt.

Der Inhalt des Hirsch feld' sehen Buches (19) be-

trifft wesentlich die klinische Behandlung. Ausserdem

sind die Resultate von Stoffwechseluntersuchungcn mit-

getheilt, welche vom Verfasser bei verschiedenen Indi-

viduen während der Ueberernährung angestellt wurden.

Die Ergebnisse sind folgende: Ist die Ernährung so

gesteigert, dass in 3 Wochen eine Gewichtszunahme

von 3—5 Kilo erreicht wird, so ergiebt die Stoffwechsel-

bilanz, dass in dem gesammten Zeitraum mehrEiweiss und

Fett abgelagert wird als der Gewichtszunahme ent-

spricht, während in der ersten Woche das Umgekehrte

der Fall war. Am Beginn einer Ueberernährung wird

also der Wassergehalt des Körpers grösser, im weiteren

Verlauf hingegen sogar noch geringer als er früher ge-

wesen war. — Die Höhe des Eiweissansatzes ist bei

den einzelnen Versuchspersonen sehr verschieden, sie

ist von verschiedenen meist noch unbekannten Factorcu

abhängig, besonders jedoch von der vorangegangenen

Ernährung; war dieselbe unvollkommen wie z. B. bei

Reconvalescenten, so wird viel Eiweiss angesetzt, je

länger aber die reichliche Ernährung andauert, desto

geringer wird der Eiwcissansatz und desto mehr über-

wiegt die Ablagerung von Fett. Aehnliche Verhältnisse

werden nach H. auch während einer Unterernährung

beobachtet. Im Beginn wird verhältnissmässig viel Ei-

weiss zersetzt, während bei Fortdauer der Unterernäh-

rung, so z. B. bei Magenkranken die Eiwcisszersetzung

immer geringer, Fettzersetzung hingegen immer beträcht-

licher wird. Die früher vielfach verbreitete Annahme,

als ob bei dem Schwinden des Fettes das Eiweiss in

immer erhöhtorem Maasse als Brennmaterial herange-

zogen würde, weist H. daher vollständig zurück. —
Nicht nur flüssige Fette, sondern auch solche, die

bei Körpertemperatur noch fest sind, können im Darm
zur Resorption kommen und zwar erstcre fast voll-

ständig, letztere theilweisc. Offen ist aber noch die

Frage, wie sich in einem Fett gc misch die flüssigen

Anthcile verhalten, ob diese vollständig daraus resorbirt

werden oder nicht. K nöpfe I macher (18) hat nun

darüber Untersuchungen an Kindern, die Milchuahrung

erhielten, angestellt. In der Annahme, dass die

flüssigen Antheile des Milchfettes aus Olein bestehen,

hat er dessen Menge mittelst der Hübl'schcn Jodmethode

in den Fäces bestimmt. Er untersuchte fünf Kinder unter

einem Jahre und drei ältere (6— 11jährige) Kinder.

Es fand sich in allen Fällen ein Gehalt von Oel-

säure in deu Fäces. Er betrug bei den Kindern unter

einem Jahre (zwei Brust- und drei Päppelkinder) 2S.8

bis 37,8 pCt, bei den älteren nur 13,7—20,0 pCt.

Die weitere Frage war: Entstammt diese Oelsäure der

Nahrung oder deu in den Darm ergossenen Verdauungs-

Physiologische Chemie.

säfteu? Auf Grund der in der Literatur vorliegend«,

Daten schätzt Verf. den letzteren Antheil auf 1,5 g

pro die beim Erwachsenen und nimmt ihn zu höchjteus

0,15 g beim Säugling an. Mit Hilfe dieser Zahl«

kommt er zu dem Ergebniss, dass beim Säugling nur

ein geringer Tbcil des Kothfettcs, etwa 5 pCt., den

Verdauungssäften entstammt, 95 pCt. den nicht resor-

birten Milchfetten. Bei den älteren Kindern gehört,

ebenso wie beim Erwachsenen, der grössere Theil des

Kothfettcs den Verdauungssäften an, ein kleiner den

der Resorption entgangenen Milchfett. Die Ausnütinng

des Milchfettes ist danach beim Säugling eine schlechtere

als beim Erwachsenen und bei älteren Kindern.

Klernperer (19 a) bespricht den Wandel, deu

unsere Anschauungen über das Bedürfnis* und die Art

von künstlichen Nährpräparaten im Laufe der Zeit er

fahren haben, um dann die einzelnen neueren Nähr

präparate durchzugehen. Was die Eiweisspräparat« be-

trifft, so kommt er zu dem Scbluss, dass sie nur in

sehr wenigen Fällen wirklich geboten sind und nicht

durch besonders zubereitetes natürliches Eiweiss ersetzt

werden könnten, dass die Menge, in der sie im All-

gemeinen genossen werden, zu gering ist, um "eine aus-

reichende Ernährung zu ermöglichen, und dass ihr

Preis im Verhältniss zu ihrem inneren Werth ein viel

zu hober ist.

Bezüglich der Kohlehydratpräparate erkennt K.

die Bedeutung der präparirten Mehle an, besonders

da, wo Milch nicht vertragen wird. Dagegen hält er

die Verordnung mehr oder weniger aufgeschlossene,

diastasirter Mehle, wenigstens bei Erwachsenen, nicht

für erforderlich, da es keine Erkrankung geben dürft',

bei der die diastatische Kraft von Mund- und Bauen-

speichel erloschen wäre.

Das Malzcxtract stellt zwar ein nützliches Pri

parat dar, kann jedoch durch ein natürliches und

billigeres Präparat, den Honig, ersetzt werden. Die

sogenannten Malzbiere enthalten in Folge ihrer Her-

stellung meist weniger Nährstoffe, als die gewöhnlichen

Münchener Biere und sind dabei bedeutend theurer.

Besonders verfehlt erscheint K. das Bestreben,

künstliche Fettpräparate darzustellen, einmal im Hin-

blick auf die vielen natürlichen: in der Butter, im

Rahm, im Leberthran etc., dann aber auch, weil es.

theoretisch betrachtet, belanglos sei, dass die künst

liehen Präparate, wie das Lipanin, freie Fettsäure ent-

halten, ein Umstand, dem sie ihre Empfehlung wesent-

lich verdanken. Im Uebrigen empfieht K., auch für

das Gebiet der Diätetik, den natürlichen Mitteln den

Vorzug vor künstlichen zu geben.

Den Untersuchungen über die Ernährungsverhältnis«

der Angehörigen verschiedener Stände fügen Serifini

und Zogato (20) solche an einem italienischen Stu-

denten au. Die Versuchsperson war der in der Ueber-

schrift mitgenannte Z. — Die Verff. scheiden die itali-

enischen Studenten nach ihren Ernährungsbedingungeii

in drei Categorien: in die erste rechnen sie die über

einen Monatswechsel von 120—200 Lire (ausnahmsweise

300 Lire) Verfügenden, deren Ernährung eine reichliche

ist; in die zweite die über 80, 90-120 Lire Vertu-
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pudeu, die sich mittclmässig nähren, und in die dritte,

denen 40—70 Lire zu Gebote stehen, ihre Nahrung ist

eine unzureichende. Die Mehrzahl fällt in die zweite

Categorie mit einem Durcbschmttsvcrbrauch von 90 Lire.

Es wurden nun 5 Versuchsreihen, jede zu 5 Tagen,

angestellt; in der ersten und vierten war die Nahrung

i.e der ersten Categorie, in der zweiteu und fünften

di< der zweiteu, in der dritten die der dritten Cate-

gorie. Die erste und zweite Serie fielen in die Wiuter-

Booate, die zweite und vierte in die Sommermonate

und zugleich in die Examenszeit. Die Verff. wollten da-

durch zugleich den Einfluss der durch das Examen be-

dingten psychischen Alterationen auf den Stoffweehsel

feststellen. Die Nahrung war eine gemischte; an einer

Darchschnittsprobc wurde ihr Gehalt an Wasser, Fett,

^ckitöff und Asche pro Tag bestimmt, die Kohle-

hydrate aus der Differenz berechnet. Die Fäces der

einzelnen Serien wurden durch getrocknete Trauben

voueinander abgegrenzt; in ihnen wurde der Stickstoff

und die Trockensubstanz bestimmt. — Die Nahrungs-

nenge, in Calorien ausgedrückt, betrug pro Kürperkilo

a Serie 1 = 46,68, U = 81,93, III - 80,52, IV = 39,27,

V = 25,16. Sie war also in Serie II, III, V geringer,

lll dem Verbrauch im Hungerzustande (32 Cal. pro

Kurperkilo entspricht. Dabei war der Eiweissgehalt der

Nahrung relativ hoch, er betrug in Serie I 151 g pro die

0= 104,11 g, III = 118,12, IV = 116,92, V = 79,12 g
pro die.

Es fand sich, dass bei der Ernährung, die der am
^iten gestellter) Studentencategorie entsprach, ein Stick-

stcäansatz stattfand, während bei der mangelhafteren,

der zweiten und dritten Categorie entsprechend, das

Körpergewicht sich verminderte und das Stickstoffglcich-

geiieht nur unsicher aufrecht zu erhalten war. Die

Verff. übertragen dieses am Einzclindividuum gefundene

Resultat auf die ganze Categorie. Sic sprecheu des-

tulb den langen Ferien eine hygienische Bedeutung zu,

ia in ihnen die Studenteu durch die reichliche Erna-

nnt zu Hause wieder neues Körpermaterial ansetzen

türmen. — Bemerkenswert)) ist noch, dass während der

Eiaoenzeit die Ernährung besonders schlecht war, da

liebt einmal die gebotene, an sich kaum zureichende

Nahrungsmenge aufgenommen wurde. Sic bezichen das

auf die mit dem Examen verbundenen nervösen Erre-

gingen.

Die gesteigerte Kalkabgabe bei Diabetes mellitus

ist seit langem bekannt, aber Mangels Bestimmungen

des mit der Nahrung eingeführten Kalkes war es bis-

her unentschieden, ob es sich dabei wirklich uro eine

Abgabe von Kalk vom Organismus handle. Mora-

ezewski(21) hat nun an zwei Patienten einen sieben-

tägigen Stoffwecbselversuch angestellt mit Bestimmung

v-n CL P. Ca, M, in der Nahrung und in den Aus-

scheidungen. (Harn und Koth). Bei dem ersten Pa-

tienten war die Diät eine streng antidiabetische. Dabei

«Ute der Kranke Stickstoff an, gab wenig Chlor ab,

schied dagegen doppelt so viel Phosphor und Kalk aus

all ct eingenommen hatte. Die Zufuhr der beiden

letzteren Stoffe war bei der eingehalteneu Diät aller-

dings gering. — Bei dem zweiten Kranken wurde 3 Tage

gemischte, 4 Tage animale Kost gereicht, während der

ersten Periode war — trotz erheblicher Zuckerausschei-

dung — ein N- und Chlorgleichgewicht vorhanden, Phos-

phor wurde zu 32 pCt., Kalk zu 1 1 pCt. über die Ein-

fuhr ausgeschieden. In der zweiten Periode sank die

P- und Ca-Zufuhr auf ca. '/ti der vorigen, die Chlorzu-

fuhr unbedeutend; die Ausscheidung an absoluten

Werthen sank zwar bei Chlor und Kalk blieb beim

Phosphor ungeändert; aber auf die Zufuhr bezogen

wurden Ca. und P. weit mehr ausgeschieden als in der

ersten Periode (ca. 8 mal soviel als die Aufnahme be-

trug). — Sonach scheint der diabetische Organismus die

Kalkausscheidung nicht reguliren zu können und die

Kalkabgabc vom Körper ist gerade bei der kalkarmen

antidiabetischen Kost besonders hoch. — Verf. setzte

nun weiterhin Kalk zur Nahrung hinzu (lg pro die),

aber seine Hoffnung auf Abnahme der Zuckerausschei-

dung erfüllte sich nicht. Vielleicht, dass die Kalk-

menge eine zu geringe war; in einem früheren Fall hatte

er bei grösserer Kalkdosis eine Abnahme gefunden.

Ludwig (22) bettimmte in einem neuntägigen Ver-

suche an sich selbst, während dessen er quantitativ und

qualitativ gleicbmässige Nahrung zu sich nahm, pro

Körperkilo 47 Calorien pro Tag, Gesammtstickstoff,

Alloxurkörpcrstickstoff, Harnsäure, Chloride, Phosphor-

säure nach den massgebenden Methoden, zugleich auch

die N-Ausscbeidung im Koth.

Die Ausnutzung der Nahrung war in der Vor- und

Trinkperiode normal ; die Gesammtstickstoffausscheidung

änderte sich nicht, ebensowenig der Phosphorsäure-Stoff-

Wechsel. Die Alloxurkörperwerthe sind wenig vermehrt

(0,551 : 0,625 g pro die), wie man es schon durch Auf-

nahme von gewöhnlichem Wa&ser sieht; die Harnsäure

ist fast identisch : 0,386 : 0,405 g pro die.

Eine zweite Stoffwcchselreihe bei einem andereu

gesunden Manne ist etwas gestö>t durch zeitweilig iu

der Trinkperiode auftretende Diarrhoecn und durch Er-

höhung der Eiweissratiou am sechsten Versuchstage,

Auf ersteres ist wohl die in der Trinkperiode viel

schlechtere Ausnutzung der Nahrung im Dann zurück-

zuführen. (N-Verlust 7,56 = 18.29 pCt.) Eigentümlich

ist ein in der Trinkperiode vorhandenes Auf- und Ab-

schwanken der Stickstoffausscheidung von einem Tage

zum andern, was sich in ähnlicher Weise in der Phos-

phorausscheidung ausspricht. Der Alloxurkörperstick-

stoff ist in diesem Versuche geringer an den Trinktageu,

als in der Vorperiode (0,392 : 0,482), während die Harn-

säure ungeändert ist.

Abweichend verhält sich von der ersten Versuchs-

reihe die Phosphorsäureausscheidung durch den Harn,

da sie der N-Ausscheidung nicht parallel geht, sondern

hinter ihr zurückbleibt; dagegen wächst die durch den

Darm erheblich. Verf. fasst sie als aus organischen

Molekülen stammend auf, die als Nucleiuverbindungen

vom Darm abgesondert werden. Als Ursache der Stei-

gerung sieht er die vorerwähnten Diarrhoeen an.

Die für die Diätetik während einer Karlsbader

Brunnencur nicht unwichtige Frage nach der Resorp-

tion des Fettes bei Zuführung von Karlsbader Mineral-

wasser hat Kraus (23) in Ausuutzuugsvcrsuchen au
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drei Personen studirt, deren eine an chronischem Darm-

catarrh, deren zweite an Arthritis urica, deren dritte

au Ulcus ventriculi litt Die gegebenen Fettmengen

übertrafen weit das practisch Nothweudigc, sie lagen

bei ca. 200 g pro die. Verabreicht wurden Fette nie-

drigen Schmelzpunktes, Milchfette und Sesamöl. Ge-

trunken wurden 300 bis 700 cm Karlsbader Mühl-

brunnen pro die.

Die Fettnahrung wurde gut vertragen und die Aus-

nutzung war gegen die Controllperiode kaum geändert.

Von dem aufgenommenen Fett wurden im Kothe aus-

geschieden bei der einen Person 1,7—2.3 pCt, bei

Mühlbrunnen 3,1 pCt; bei der zweiten 6,01 pCt. gegen

3,2 pCt.; bei der dritten 3,84 pCt. gegen 4,6 pCt. in

der ersten Mühlbrunnen-Trinkperiodc, 4,24 pCt. in der

zweiten, 8,09 pCt. in der dritten Trinkperiode. Die nur

in der letzten Periode gefundene deutliche Verschlech-

terung der Ausnutzung hängt vielleicht mit Fieberbe-

wegungen, die während ihres Verlaufes auftraten, »u-

sammen.

In einem lötägigen Stoffwechselversuch, der aus

je 4 Vor- und Nachtagen und 7 Haupttagen bestand,

hat Jakoby (24) die Stickstoffbilanz und die Fettaus-

nutzung unter dem Einfluss des Apentawassers unter-

sucht. Die Sticltstoffbilanz war durchweg positiv, d. h.

es kam N zum Ansatz, weniger allerdings in der Pe-

riode der Wasserzufuhr, als in der Nachperiode. Damit

steht iu Uebcreiustimmung, dass in der Trinkperiode

die N- Ausfuhr durch den Koth 11,8 pCt. gegen 5,7 pCt.

iu der Nachperiode betrug. Die Fettausnutzung war in

der Trinkperiode 93,7 pCt., in der Nachperiode 97,6 pCt.,

also in ersterer unwesentlich vermindert. Das Körper-

gewicht sank während des Versuches von 102,5 auf

98 kg.

Verf. kommt danach zu dem Schluss, dass durch

das Apcntawasser eine Fetteinscbmclzung ohne Schädi-

gung des Eiweissbestandes erzielt worden ist. Die dar-

gereichte Nahrung hatte dabei einen Brennwerth von

3053 Cal. (d. h. 29,79 Cal. pro Körperkilo), von denen

452 Cal. durch Eiweiss, 1328 Cal. durch Fett, 1273 Cal.

durch Kohlehydrate gedeckt wurden.

David (26) verabreichte an sechs Patienten Thy-

reuidin und Thyrojodin und bestimmte bei genau zu-

gewogencr. gleichbleibender Kost die Gesammtstickstoff-

und Harnsäureausscheidung, in einem Falle auch die

der Phosphorsäure. Ein Fall betrifft einen Hydroce-

phalus, zwei Morb. Basedowii. je einer eine Blei-, R.i-

dialislähmung und Pleuritis tuberculosa. — Die Stick-

stoffaussebeiduug stieg entsprechend den Befunden der

meisten früheren Autoren — bis gegen das Doppelte an

und blieb noch einige Zeit nach Aussetzen der Präpa-

rate erhöht, um dann plötzlich abzufallen. — Die Haru-

säureausscheidung war nicht beeinflusst. dagegen war

in dem einen daraufhin untersuchten Falle die Phos-

phorsiiureausscheidung vermehrt.

von Voit (27) weist darauf hin, dass das Liebig-

sebe Flcischcxtract seiner Zusammensetzung nach als

Nahrungsmittel nicht in Betracht kommen könne und

solle, dass es dagegen seinen erheblichen Werth als

Geuussmittel habe, da es im Stande sei, den Appetit

zu erregen und die Aufnahme von Nahrung zu be-

fördern.

Er hält es deshalb principiell für falsch, durch Zu-

satz von Nährmaterial (z. B. von Fleiscbmehl, wie bei den

sog. Bovril) einem Fleiscbextract zugleich nährende

Eigenschaften geben zu wollen. Die auf solche Weise

eingeführten Nahrungsmengen seien viel zu gering und

viel zu theuer bezahlt.

Der kohlensaure Kalk übt auf die chemischen Vor-

gänge im Thierkörper eine Reihe von Wirkungen aus,

die in Aenderungen der Zusammensetzung des Hirns

und zum Theil der Fäces zum Ausdruck kommen. Die

Natur dieser Aenderungen ist derart, dass man sich

veranlasst fühlen kann, den kohlensauren Kalk gegen

pathologische Harnsäure-Ausscheidung zu venrerthen

Strauss(28) hat deshalb an zwei gesunden Individa«

in je einem 43 tagigen Stoffwechselversuche genauer der.

Einfluss desselben auf die Harnzusammensetzung stu-

dirt. Die Nahrung war stets die gleiche, genau rüg»

wogene. Nach 7 Vortagen begann die Kalkzufuhr, die

bis 30 g täglich stieg, dann wieder auf null vermindert

wurde. Bestimmt wurde die Gesammtpbospborsäur«

und das Mononatriumphosphat, meist auch der Kakge-

balt des Harns; an einigen Tagen die Gesammtschwefel

säure- und Aetherscbwefelsäure-Ausscheidung; endlich

die Menge der Alloxurkörper, der Harnsäure und in

Gcsaramtstickstoffs.

Zunächst fand sich unter Kalkzufuhr eine H«rab-

setzung der Phosphorsäure- Ausscheidung durch den

Harn bis über 50pCt., wobei ein Parallelisraus mit

der Grösse der Kalkzufuhr nicht zu bestehen sebemf.

Nach Aussetzen des Kalkes nimmt allmälig die Phos

pborsäurc wieder zu. Die Herabsetzung der P:0S er-

folgt wesentlich auf Kosten des Monouatriumpb:?-

phates; das Dinatriumphosphat sank gleichfalls meistens

aber iu geringcrem Maasse. Dadurch nimmt die Aci-

dität des Harnes ab, nie aber kam es zu alkalischer

Rcaction desselben, Die Kalkmengc des Harns nahm

uuter der Kalkzufuhr zu, jedoch in viel geringeren:

Maasse als die Zufuhr, so dass das Maximum der Kalk-

ausfuhr nur ca. das Doppelte der normalen betrug (im

ersten Fall 0,502 gegen 0,288 g, im zweiten 0.61« |

gegen 0,270g bei 26 bezw. 22g Kalk pro die). — N-Aus-

sebeidung, Alloxurbasen- und Harnsäure-AusscheidiM»;

waren nicht deutlich geändert, speciell ging mit der

verminderten Harnacidität nicht immer eine vermehrte

Basenausscheidung einher. Die Aetherscbwefelsäurer.

waren in der Mehrzahl der Fälle unerheblich gesteigert.

In zwei Versuchen war die harnsäurelösende Eigen-

schaft des Harns unter Kalkgebrauch erhöht. Letztere

wie die oben erwähnte Thatsachc, dass der Harn nicht

alkalisch wurde, hält Verf. therapeutisch für besonder?

wichtig, da neben Erschwerung des Ausfallens von Harn

säure die an alkalische Reaction geknüpfte Gefahr de«.

Ausfallens von Phosphaten vermieden ist, ebenso wie

die von kohlensaurem Kalk. Verf. empfiehlt daher 2

bis 4 Messerspitzen kohlensauren Kalkes täglich zur

Hintanthaltung von Nieren- resp. Harngrics und von

Nierenkoliken. Versuche an sieben Kranken mit Ne-
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phrolithiasis zeigten ähnlich günstige Veränderungen

der Harnzusammensetzung wie bei den Gesunden.

Endlich die Alloxurkörpcrausscheidung blieb bei

den beiden Versuchsindividuen ziemlich ungeändert,

während das Verhältniss von Alloxurbasen zu Harn-

säure ziemlich starke, aber un regelmässige Schwan-

kungen zeigt Bei Nephrolithiasiskranken fanden sich

in gleichen Grenzen liegende Schwankungen; ein typi-

sches Abweichen von der Norm, wie Kolisch, konnte

Verf. nicht constatiren.

Herxheimer (29) hat unter v. Noordcn wei-

tere Untersuchungen über den Einfluss des kohlensauren

Kalkes auf den Stoffwechsel unternommen. Der Ver-

such, den er an sich selbst anstellte, dauerte 11 Tage.

Der Kalk wurde in Roggenbrot verbacken (sog. Gich-

tikerbrot von Rademann) genommen, und zwar wurden

vom 4. bis 8. Versuchstage ca. 300 g eines C pCt.

kohlensauren Kalk enthaltenden Brotes, vom 9. bis

11. Tage ebensoviel eines 2proc. genommen; der Harn

wurde auf .Stickstoff, Harnsäure, Kalk, Gesammtphosphor-

säure und Mononatriumphospbat untersucht, der Koth

auf Stickstoff, Kalk, Gesammtphosphorsäure.

Es ergab sich Folgendes: 1. Die N-Bilanz wurde

durch das Kalkbrot nicht deutlich beeinflusst. 2. Auch

die Harnsäureausscheidung wurde nicht geändert. 3. Der

in Menge von 68,4 g einverleibte Kalk erschien nicht voll-

ständig in den Ausscheidungen wieder, vielmehr blieben

15,9 g im Körper zurück. Der ausgeschiedene Kalk

erschien am 4. bis 8. Tage zu 92,5 pCt., am 9. bis

11. Tage zu 87,6 pCt. im Kothe, nur zu 7,5 bezw.

12.4 pCt. im Uarn. 4. Die Gesammtphosphorsäure-Aus-

sebeidung blieb annähernd gleich, aber ihre Vertheilung

linderte sich, sie sank im Harn und stieg dafür im Koth.

— Die Verminderung der Harnphosphorsäurc betraf

vorwiegend das saure Phosphat, das von 1,103 g

iu der Vorperiode, auf 0,415 g in der zweiten und

0,291 g in der dritten Periode sank, d. h. auf 37,6

bezw. 26,4 pCt., während das Dinatriumphosphat in der

zweiten Periode auf 84,8 pCt. sank (von 1,423 g auf

1,208 g), um in der dritten Periode auf 116,6 pCt.

(= 1,66 g) zu steigen. — Damit in Zusammenhang

nahm der Harn schwach saure bis amphotere Reaction

an, ja am 7. und 8. Tage alkalische unter Ausfall von

Phosphaten.

Auf die feine Vertheilung des Kalkes im Brote

führt Verf. es zurück, dass er mit 18 g pro die eine

stärkere Beeinflussung des Harnes erzielte, als bei ähn-

lichen Versuchen Strauss mit 30 g in Pulverform er-

reichten. Um den Uebergang des Harns in alkalische

Reaction zu vermeiden, empfiehlt Verf. nur 250 g eines

5proc. Kalkbrotes, und zwar in 5—8 Wochen dauern-

den Perioden zu geben.

Bornstein (30) hat an sich selbst drei Versuchs-

reihen über den Nährwerth von Nutrosc (Cascinnatrium),

l'epton-Liebig, Somatose und Aleuronat angestellt. Die

erste 19tägige Reihe zerfällt in 6 Perioden, in deren

erster, dritter und fünfter Fleisch, in deren zweiter und

vierter Nutrose, in deren sechster Pepton gereicht wurde,

und zwar derart, dass von 250 g Fleisch 100 g durch

die genannten Mittel ersetzt wurden.

In den Fleischpcrioden wurde der N zu 84 pCt.

resorbirt, in den Nutroseperioden zu 86,84 bezw.

87,5 pCt, in der Peptonpcriode 82,89 pCt. Während

also Nutrosc noch etwas besser als Fleisch ausgenutzt

wurde, war die Resorption des Peptons etwas geringer.

— In der zweiten Versuchsreihe wurde Fleisch voll-

kommen durch Nutrose und weiterhin durch Somatose

ersetzt. Die Ausnutzung des Fleisches betrug hier nur

77,5 bis 81,7 pCt, die der Nutrose 85 pCt., die der

Somatose 42,2 pCt.; dabei erzeugte letzteres Mittel, wie

schon vielfach beobachtet, diarrhoische Enticerungen.

Endlich in der dritten Reihe wurde Fleisch durch

Aleuronat ersetzt, sodass die Nahrung eine rein vege-

tabilische war. Die Ausnutzung war 86,9 pCt., also eine

gute. Trotzdem sank der Stickstoffansatz, der bei der

vorhergehenden Fleischnahrung 1,17 g N betragen hatte,

auf 0,12 g herab.

Bemerkenswerth ist noch, dass die Kothmenge bei

Aufnahme von Nutrosc und Aleuronat geringer war,

als bei Fleiscbnahrung; hier lag sie zwischen 28,5 und

81,5, dort zwischen 24,3 und 25,8 g.

Brandenburg^ (31) Versuche betreffen zunächst

das Verhalten des Caseins zur Magensaftsecretion. Diese

Versuche wurden angeregt durch die Thatsachc, dass

nicht nur Casein wie die vielen anderen Eiweisskörpcr

säurebindende Eigenschaften hat, sondern dass die

Fähigkeit der Säurebindung den Vcrdauungsproducten

des Caseins (mit Pepsinsalzsäurc) in erhöhtem Maassc

zukommt. Das Präparat, dessen sich Verf. bediente,

war Gaseinnatrium (Nutrosc), von dem 30 g etwa so

viel Säure banden, wie 40 g Hübnereiweiss oder 100 g

Rindfleisch. — Es wurde abwechselnd mit Eierciweiss-

lösung oder Ewald's Probefrühstück an eine Person mit

normalen Secretionsverhältnissen des Magens verfüttert

und in dem nach 1!i— r
'U Stunden ausgeheberten Magen-

inhalt die freie Säure bestmmt. Es fand sich, dass

die Salzsäureabscheidung nicht so weit ging, dass freie

Salzsäure aufgetreten wäre, auch nicht, wenn neben

Nutrose Amylaceen gegeben wurden. Das Präparat

verhielt sich also ähnlich, wie eine Eiereiweisslösung.

— Bei einem Falle von Hypcracidität und einem mit

continuirlichcr Magensaftsecretion, bei denen man an

eine Verwertbung hätte denken können, konnte jedoch

Nutrosc das Auftreten freier Säure nicht unterdrücken.

— Weiter hat Verf. einen Stoffwechselversuch über die

Fähigkeit des Cascinnatriuras, Eiweiss zu vertreten, an-

gestellt. Die Ausnützung desselben war — übrigens

in Ueborcinstimroung mit den Befunden früherer Unter-

sucher mit Casein fütterung — gleich der der anderen

Eiweissstoffe. Es scheint aus dem Versuche weiter

hervorzugehen, dass Caseinnatrium Eiweiss wenigstens

für einige Zeit zu ersetzen vermag.

Endlich wurde die Nutrose in der Form von Nähr-

clysticrcn versucht. An drei aufeinander folgenden

Tagen wurden 20 g davon mit etwas Kochsalz verab-

reicht, wovon bei günstigster Annahme 40 pCt. resorbirt,

d. h. in dem dem Clysma folgenden Stuhl nicht wieder-

gefunden wurden. Eine etwaige Resorption musste sich

auch durch geänderte N-Ausscheidung durch den Harn

äussern. Ein achttägiger Stoffwech.-.elversueh jedoch, in

)igitized by Google
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dessen Verlauf an vier Tagen Casei'nclysmen gegeben

wurden, zeigte keine Acnderung der Harnstickstoffmenge.

Danach dürften sich Casei'npräparatc vom Mastdarm aus

nicht eignen.

Im ersten Falle Joslin's (32) wurde einer be-

stimmten Nahrung zuerst Liebig's Pepton, dann Eucasin

zugelegt. Entsprechend der Mehrzufuhr wurde auch

mehr resorbirt. Die Ausnützung war gegen die Norm

nicht verschlechtert. — Im zweiten Falle waren ca. */t

des Magens mit Einschluss des Pylorus resecirt und die

Gastroenterostomie gemacht worden. Hier wurde eine

bestimmte Stickstoffmenge durch Flewchpepton ersetzt.

Die Resorption desselben war eine etwas bessere als in

der Vorperiode. Bemerkenswerth ist das Verhalten des

Rothes; gegenüber dem Gesunden, bei dem der Stickstoff-

verlust ca. 6 pCt. beträgt, war er hier in der Vorperiode

19,66 pCt., sank in der Pcptonperiode auf 9,71 pCt.

Der Fettverlust war gleichfalls höher als beim Gesunden,

uämlich 18,71 pCt. des eingeführten.

Im dritten Versuch handelt es sich um eine Ver-

bindung der hinteren Magenwand mit dem Dann, wegon

ausgedehnter krebsiger Infilüation der vorderen. Vor

der Operation war Nahrung durch den Mund und in

Form von Clystieren (Milch, Eier) eingeführt worden.

Von der letzteren wurderi 3,6 pCt. N nicht resorbirt. Von

ersteren durch Magenausspülung 23,5 pCt. wiederge-

gewonneu. Nach der Operation wurde nur durch den

Mund Nahrung zugeführt. Von dieser wurden 19,85 pCt.N

nicht resorbirt; vom eingeführten Fett sogar 31,2 pCt.

nicht, obgleich eine Behinderung des Zuflusses von

Pancrcassaft und Galle zum Darm nicht stattgefunden

haben soll. Der Kranke befand sich während des Ver-

suches subjectiv wohl.

Kalinin (33) wollte feststellen, ob bereits in der

dem Temperaturanstieg vorhergehenden Periode Än-
derungen im Ablauf der Stoffwechselprocesse vorhanden

sind. In der vorliegenden kurzen Mittheilung theilt er

von 12 Versuchsreihen, in denen die in der Ueberschrift

genannten Factoren bestimmt wurden, vier tabellarisch

mit. Er schliesst aus ihnen Folgendes:

1. Der Körpergewichtsverlust ist in der Latenz-

periode des Fiebers vergrössert, in den ersten Stunden

des Fiebers vermindert. 2. Die Wasserausscheidung ist

in der Latenzperiode meist vermehrt. 3. Die COj-Aus-

scheidung und 0-Verbrauch sind vermindert. (Auch

O-Gchalt und COrMeDgc des Blutes sollen vermindert

sein.) Mit dem Beginn des Temperaturanstiegs steigt

auch der Gaswechsel. 4. N- und P-Ausscheidung durch

den Harn sind in der Latenzperiode verringert, um mit

dem Steigen der Körpertemperatur anzusteigen.

Hower und Sollmann (33a) haben den Harn-

stoffwechscl eines für 8 Tage in hypnotischen Schlaf

versetzten 17jährigen jungen Mannes untersucht. Der

Schlaf war nur einmal am zweiten Tage für kurze Zeit

unterbrochen, wobei ca. 700 cem Wasser aufgenommen

wurden; an den folgenden Tagen wurden wechselnde

Mengen Wasser eingeflösst, keine Speise. Bestimmt

wurde im Harn: der Gesammtstickstoff, Harnstoff, Harn-

säure, Chlor, Phosphorsäure, ferner das Verhalten von

Puls, Respiration, Körpertemperatur, Gewichtsabnahme.

Letztere betrug in den 8 Tagen 5896 g; die Gesammt-

stickstoffausscheidung 113,617 g, d. h. 710 g Evweiss.

Die N-Ausscheidung zeigte nicht den regelmässigen Ab-

lauf, wie er bei den Hungerern Cetti und Succi Consta-

tirt wurde, sondern erbebliche Schwankungen. Am ersten

Versuchstage betrug sie 20,798 g, am zweiten 12,369 g.

am vierten 14,0 g, am siebenten 10,79 g, am achten

14,5 g. Ebenso unregelmässig waren die Harnstoff-

werthe (22,62 g am zweiten, 28,26 g am letzten Ver-

suchstage). Die Harnsäuremengo zeigte am siebenten

Tage ihr Minimum mit 0,875 g, am achten ihr Maximum

mit 0,824 g. Dagegen nahmen die Chloride bis zum

letzten Tage ab: von 6,837 g am zweiten Tage bis am

2,419 g. — Weitere Schlüsse haben die Verff. nicht aus

ihren Resultaten gezogen.

In Versuchen am Thiere ist von Kolisch (33b) ein

gesteigerter Eiwcisszerfall nach starken Aderlässen con-

statirt worden. Ob es sich beim Menschen nach star-

ken Blutverlusten ebenso verhält, ist wenig beachtet

worden; in zwei Fällen v. Noordcn's war eine Er-

höhung der N Ausfuhr nicht zu finden. K. theilt

nun einen Fall von Ulcus ventriculi mit, bei dem an

zwei aufeinander folgenden Tagen trotz fehlender Nah

rungszufuhr 19,15 bezw. 20,16 g N zur Ausscheidung

kamen, also ca. das Dreifache von dem, was sonst ein

Hungernder an N ausscheidet. Für einen pathologischen

Eiweisszerfall, etwa durch Carcinom, ergab die Section

keinen Anhaltspunkt. Dagegen wäre vielleicht dam

zu denken, dass von dem in den Darm ergossenen Blute

grössere Massen resorbirt worden seien. Die Stickstefl-

ausscheidung ist jedoch zu gross, als dass diese Quelle

allein den Ueberschuss über die Norm erklären könnte,

l'ebrigens konnte Verf. nicht in allen daraufhin unter-

suchten anderen Fällen den gleichen Befund erheben.

Seegelkcn (34) giebt zunächst die Kranken-

geschichte eines 10 Monate in der Jenaer Klinik beob-

achteten 61jährigen Mannes, bei dem die Section und

mikroscopische Untersuchung eines Rippenstückes, die

zwischen Osteomalacie und Myelom schwankende Dia-

gnose zu Gunsten des letzteren sicherte. Es handelte

sich um ein Chondrosarcom des Knochenmarkes. -

Dabei fand sich im Harn ein Eiweisskörper, dessen

Eigenschaften bereits Matth es (Verhandl. des Congr.

f. inn. Med. 1896) beschrieben und den er als Nucleo-

albumose gedeutet hat. Er fällt bei bestimmtem

Salzgehalt seiner Lösung bei 58° aus, löst sich über

60° völlig und fällt beim Erkalten wieder aus. Zu-

weilen fällt er ohne weiteren Zusatz zum Harn in der

Kälte schon in Gestalt fetttröpfchenäbnlicher oder leucin-

kugelartiger Gebilde aus.

An dem Kranken wurde ein lOtägiger Stoffwechsel

versuch gemacht, bei dem Gesammtstickstoff, Harnstoff,

Alloxurkörper, Ca, P208 , NaCl im Harn bestimmt wur-

den. Letztere Salze und N auch im Roth. Die Be-

stimmungsmethoden waren die allgemein gebräuchlichen.

Ob allerdings das Vorhandensein der Nucleoalbumose.

die vor der Verarbeitung des Harns nicht entfernt wurde,

die Sicherheit der Methoden nicht beeinträchtigte, muss

dahingestellt bleiben. — Die Untersuchung ergab nor-

male Verhältnisse. Eine Knochenanalyse von Wirbel
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ind Rippe Hess für letztere auffallend wenig Mineral-

bestaodtbeile constatiren, was allerdings vielleicht darauf

beruht, dass das Mark nicht vollkommen entfernt war,

demnach der Fettgehalt relativ sehr hoch war, nämlich

3-5,12 pCL des fnschens Knochens.

Bei den Differenzen, die noch hinsichtlich der Wir-

kung der ThyTeoideasubstanx auf den Stoffwechsel be-

stehen, haben G luzinski und Lemberger (35) neue

Versuche angestellt, in denen besonders auf folgende

Punkte geachtet wurde: 1. dass die zugeführte Calorien-

raenge eine genügend grosse war; 2. dass die Dar-

reichung längere Zeit währte; 3. ob die Wirkung künst-

licher Tbjreoideaproducte mit der der frischen Schild-

drüse identisch sei.

Der Versuch dauerte 27 Tage und setzte sich zu-

sammen aus einer Vorperiode, einer mit Darreichung

von Schilddrüseutabletten, einer ohne solche, einer

nerten, in der frische Kalbsschilddiüse in Tabletten

gegeben wurde, und einer Nachperiode. Die Nahrungs-

mittel wurden analysirt. — Die Verff. fanden, was

Scholz und Richter schon beobachtet hatten, dass

sückstoffansatz, der in der Vorperiode bestanden hatte,

auch unter Darreichung von Tabletten zu constatiren

war, aber in geringerem Maasse, nämlich anstatt 1,38 g

pro die nur 0,52 g. Nach Aussetzen der Tabletten

stieg der N-Ansatz wieder auf 2,1 g pro die; sobald

jedoch frische Thyreoidea gereicht wurde, stieg die

Lweuszersetzung so erheblich, dass es zu einer Eiweiss-

ibgabe vom Körper (— 1,48 g N täglich) kam. Diese

fir auch noch einige Tage nach dem Aussetzen des

Mittels vorhanden.

Die frische Schilddrüse wirkt also viel energischer,

üs künstliche Präparate, was therapeutisch in Betracht

:u ziehen ist. — Erwähnt sei noch, dass es in Periode II

Jablettenfütterung) trotz des Eiweissansatzcs zu einer

lierichtsverminderung kam.

Fritz Voit (86) hat den (iesammtstoffwcchsel

unter der Wirkung von Thyreoideapräparaten am Hunde

$tudirt. Bestimmt wurde die Stickstoffausscheidung im

Hirn und Koth und der Gaswechsel ; letzterer im Petten-

kofrr-Voit'schen Respirationsapparat. Die Ernährung war

eine reichliche mit Fleisch, bezw. Fleisch und Fett. — Die

Versuche zeigten die gleichen Resultate, wie die früherer

Autoren. Der Eiweissumsatz stieg in Versuch 1 und 2

Sthilddrüsenfütterung) um 5 bezw. 34 pCt., in Versuch

3 und 4 (Jodothyrin) 7 bezw. 28 pCt.; die Steigerung

der Kohlensäure war in den Versuchen mit Schilddrüse

Aibezw. 16 pCt, in denen mit Jodothyrin nur 6 bezw.

1 pCt., also im letzteren Falle weit geringer.

Es haben die Schilddrüsenpräparate eine Mebr-

iersetxung von Fett und Eiweiss zu Wege gebracht,

und trotz reichlicher Fettbeigabeu gelang es nicht, den

Körper auf seinem Eiweissbestand zu erhalten. Verf.

lult daher die Schilddrüsenpräparatc für wenig geeignete

Ectlettungsmittel.

Die Arbeit enthält zugleich eine umfäuglichc Po-

lemik, besonders gegen Pflüger, die sich auf die

Brauchbarkeit und Zuverlässigkeit des Pettenkofer-
Voit sehen Respirationsapparates bezieht.

Schiff (37) hat in fünf verschiedeneu Versuchs-

reihen den Stoffwechsel, und zwar die Gesammtstick-

Stoffausscheidung durch den Harn und die Phosphor-

säureaussebeidung durch Harn uud Fäccs untersucht,

zunächst ohne weitere Beeinflussung, anschliessend daran

unter Fütterung mit Hypopbysis-, Jodothyrin- und

Schilddrüsentabletteu.

Die erste Person litt an Akromcgalie, auf deren

Zusammenhang mit der Hypopbysis von Marie zuerst

hingewiesen worden ist. Die Stickstoffausscheidung

wurde bei ihr durch die Hypophysistablettcn nicht

deutlich beeinflusst (16,9 g in der Vurperiode, 17,5 g

während der Zufuhr der Tabletten), dagegen stieg die

P2 0s-Ausfuhr um 16 pCt. an (4,4 : 5,1 g). Derselbe

Effect wurde bei der zweiten, an Paralysis agitans

leideuden Persou beobachtet. Der N verhielt sich wie

16,5 : 15,9 g, die P2 06 wie 4,4 : 5,6 g, d. h. bei letz-

terer ein Zuwachs um ca. 25 pCt. — In beiden Ver-

suchsreihen ist also ein relativ phosphorreiches und

stickstoffarmes Gewebe zum Mehrzerfall gekommen.

Verf. denkt dabei an das Knochengewebe. Bemerkens-

werth ist dabei, dass die Phosphormehrausscheidung

nicht im Harn, sondern im Koth stattfand. — Bei

einer dritten, jungen, gesunden Versuchsperson blieb

jede Wirkung der Hypophysistablettcn vollkom-

men aus.

Durch die Versuche mit Schilddrüse, die sich auch

wieder auf N-Ausscheidung und P2 Os-Ausfuhr durch

Harn und Koth beziehen, sollte festgestellt werden, ob

Jodothyrin quantitativ ebenso wirkt wie Schilddrüsen-

substanz, d. h. ob die gesammte wirksame Substanz

der Schilddrüse im Jodothyrin enthalten ist oder nicht.

Dabei hat sich nun herausgestellt, dass zunächst ver-

schiedene Jodothyrinpräparate verschiedene Wirksam-

keit haben. Während 5 g des einen Präparates ganz

unwirksam waren, stieg N- und P2 06 -Ausscheidung

nach 2 g des zweiten deutlich an. Erheblieh wirksamer

waren jedoch die Tabletten aus Schilddrüsensubstanz;

hier stieg die N-Ausscheidung bei einer Dosis von

1,2 g Driisensubstanz von 18,7 auf 22,7 g, d. h. um
4 g an, während bei dem zweiten Jodothyrinpräparat

die Vermehrung nur ca. 2 g betragen hatte. — Bei

einem zweiten Individuum versagten sogar beide Jodo-

thyrinpräparate in einer Dose gleich 11,5 g Drüse,

während Schilddrüsensubstanz schon in einer Dosis von

1,2 g Drüse eine Steigerung des Stoffwechsels be-

wirkte.

Verf. schlicsst: Die Hypophysis enthält eine Sub-

stanz, die verändernd auf den Stoffwechsel eines

N-armen und P -reichen Gewebes einwirkt. Auch die

Thyreoidea wirkt steigernd auf die P- Ausscheidung.

Eine Aequivalenz zwischen Jodothyrin und Schild-

drüsensubstanz besteht nicht. Man ist demnach nicht

berechtigt, letztere durch erstere zu substituiren.

Schiff (37a) giebt kurz die Resultate von Ver-

suchen, die er über den Stickstoff- und l'hosphorstoff-

Wechsel an vier Individuen angestellt hat. N und

PjOj wurden sowohl im Harn wie im Koth bestimmt.

Er fasst seine Ergebnisse dahin zusammen: Hypo-

physistablettcn hatten auf den Stoffwcehsel eines jun-

gen, kräftigeu Mannes, bei dem auch ein bei einem
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Myxödematüsen wirksames Thyrojodinpräparat unwirk-

sam war, keinen Eiufluss. Bei einem Kranken mit

Akromegalie und einem älteren, gesunden Manne trat

danach eine sehr hochgradige Steigerung der Gesammt-

phospborsäureausscheidung ein, die nicht von einer

analogen des Stickstoffs begleitet war. Danach müsstc

au den Zerfall eines sehr phosphorreichen und stick-

stoffarmen Gewebes (Knochen?) gedacht werden.

Thyreoideatablcttcn haben neben vermehrter Stick-

stoffausscheidung auch eine solche der Phosphorsäure

zur Folge. ThyTojodin, in äquivalenter Dosis wie

Tabletten gegeben, wirkte erheblich weniger, auch

wirkten verschiedene Tbyrojodinpräparate nicht gleich.

Schön dorff (38) theilt die Resultate ausgedehnter,

12 verschiedene Perioden umfassender, an ein und dem-

selben Hunde angestellter Versuche über den Eiweiss-

st offWechsel bei Schilddrüseufütterung mit. Die Nahrung

war genau auf Stickstoffgehalt, Fett und zum Theil

auch auf Glykogen bestimmt. Die Fettbcstimmung ge-

schah nach der Verdauungsmethode. Die Nahrung be-

stand vorwiegend aus Fleisch, wozu Reis oder Schweine-

schmalz kam. — Nachdem der Hund in der ersten

(lOtägigen) Periode auf stoffliches Gleichgewicht ge-

bracht war, erhielt er 5, dann 10 Thyreoidtabletten.

In dieser 24tägigen Periode war während der ersten

Tage ein Ansteigen der N-Ausschcidung zu beobachten,

dann sank sie wieder zur Norm, ja unter diese, um
schliesslich annähernd der Stickstoffeinfuhr zu ent-

sprechen. Dabei nahm das Körpergewicht fast bis zum
Ende der Periode ab. Diese Thatsachen in Verbindung

mit der weiteren bekannten Thatsache, dass bei Schild-

drüsenzufuhr der O-Verbrauch stark ansteigt, beweisen,

dass während der Periode ein starker Fettverlust ein-

trat. Die nur vorübergehende Steigerung der N-Aus-

schcidung bezieht dagegen der Verf., im Gegensatz zu

allen Autoren, nicht auf einen vermehrten Kiwciss-

zerfall, sondern auf eiue Ausschweramung niedrig con-

stituirter N-haltiger Productc, wie Harnstoff u. a., aus

dem Körper.

Während der nächsten dreiwöchigen Periode, in

der je 20 Tabletten gegeben wurden, scheidet der nun-

mehr sehr fettarm gewordene Hund mehr N aus, als

er einnimmt. Um zu erweisen, dass diese Mehraus-

scheidung erst eintritt, wenn der Fettgehalt des Thieres

ein sehr geringer geworden ist, wird der Hund wieder

fettreicher gemästet, auf Stoffwechselgleichgewicht ge-

bracht, um dann von Neuem Schilddrüse zu erhalten.

Auch jetzt wieder trat dabei nur eine vorüber-

gehende N-Mehrausscheidung ein, die sich weiterhin

in eine herabgesetzte N-Ausfuhr verwandelt, so dass es

au N- Ansatz kommt. Trotzdem nimmt das Körper-

gewicht dabei ab, es muss Körperfett in erhöhtem

Maassc abgegeben sein. Bei Aussetzen der Schilddrüse

nimmt das Körpergewicht sogleich zu, übrigens unter

nicht unbeträchtlichem N-Ansatz, bei Wiederdarreichung

wieder ab, zugleich mit erhöhtem Eiwcissumsatz.

Da trotz Schilddrüsenfütterung bis dahin keine

Eiweissabgabe vom Körper zu erzielen war, musstc —
wenn des Verf.'s Annahme richtig war, dass das Körpcr-

eiveta erst angegriffen wird, wenn der grösstc Theil

des Fettes verbraucht ist — der Huud noch ziemlich

fettreich sein. — Darum folgte nun eine SStägigü

Hungerperiode. Während dieser verhielt sich die Stick

stoffausscheidung so wie bei einem nicht fettarmen

Hunde, deun nach einem anfänglichen Absinken blieb

sie bis zum 26. Tage constant, um dann erst wieder

allmälig (bis zur Höhe des ersten Hungertages) anzu-

steigen. Eine Betrachtung des Gewichtsverlustes des

Thieres ergab die interessante Thatsache, dass diese:

so klein war, dass, zumal in der letzten Hungerzeit,

nicht nur kein Fett hätte abschmelzen können, senden

sogar der aus der Stickstoffausfuhr berechnete Verlust

an Körpersubstanz grösser war als die beobachtete Ge

wichtsabnahme. Das lässt nur die Annahme zu, d;is>

der Hund Wasser in seinem Körper zurückhielt. bV

stätigt wird diese Annahme durch die Wasserbestimoiur^

in den Organen des getödteten Thieres. Gegenüber

dem normalen Wassergehalt des Thieres von ca. ?5fCt

fand sich hier ein solcher von 80 pCt. Besonders auf-

fallend ist der Wassergehalt der Knochen; gegenüber

22—24 pCt. in der Norm beträgt er hier 54,07 pCt.

d. h. = -f ca. 120 pCt.

Der Fettgehalt des getödteten Hundes war 1,78 pCt.

(Fr wurde gesondert an allen Organen bestimmt; das

Maximum lieferte das Gehirn mit 8,812 pCt., das Hin:

mum das Blut mit 0,261 pCt.) Darans berechnet Verf.

nun, dass am Ende der Schilddrüscnfütterung der Hund

noch reichlich Fett enthielt, so dass das Körpereiteiss

nicht angegriffen zu werden brauchte.

Schliesslich sei noch erwähnt, dass der Hund in

Laufe des Versuches brünstig wurde. Dadurch wurde

eine Herabsetzung des Eiweissstoffwcchscls herbeigeführt,

so dass bei einer Nahrung, die bis dahin Stickstofl-

gleichgewicht bewirkt hatte, nuu N angesetzt wurdr.

Verf. möchte dies damit erklären, dass der Organismus

durch dies Verhalten, trotz der Eiweissverluste durch

Blut, Eier u. s. w., seinen Eiwoissbestand nicht ver-

ringert, resp. die für die bei eingetretener Conception

notwendige Zellneubildung erforderliche Eiweissmenge

zur Verfügung hat.

Dieballa und Illyes (25) wollten durch ihre

Stoffwechseluntersuchungen die Fragen beantworten

1. ob die Vermehrung der N-Ausschcidung nach Schild

drüsenfütterung bei Brightikcrn ebenso zu Staude

kommt wie sonst; 2. ob Schilddrüsenfütterung bei ihnen

die Ausscheidung des Albumens beeinflusst; 3. ob sich

das Verhältniss von ausgeschiedenem SerumalbumiD

Serumglobulin (Eiwcissquotient) ändert.

Die Versuche wurden an drei männlichen Kranken

ausgeführt, die eine Reihe von Tagen eine bestimmt

zusammengesetzte und zugewogene Nahrung erhielter,,

dann, sobald die N-Ausscheidung annähernd constant

geworden, zur Nahrung längere Zeit hindurch 4 bis

18 Thyreoidtabletten pro die nahmen. In 2 Versuchs-

reihen folgte noch eine Nachperiode.

Bestimmt wurde die N-Menge des Harns, die Ofr

sammteiweissausscheidung, die Mengedes ausgeschiedenen

Scrumalbumins und -Globulins.

Bei dem ersten, 15jäbrigen Kranken zeigte die

Thyreoideazufubr keinerlei deutliche Wirkung. Die Verf.

üiQitiz6o by vjOO^Ic
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bezieben dies auf das jugendliche Alter des Kranken,

da auch von anderen Seiten eine nur geringe Wirkung

der Thyreoidea auf jugendliche Personen beobachtet

wurde. — Bei dem zweitem Kranken stieg die Stick-

ütoffausscheidung typisch an (von 17,2 auf 21,1 g), die

Kiveissausscheidung nahm ab (von 9,3 auf 8,0 g), der

Eiweissquotient blieb unverändert. — Bei dem dritten

Kranken verhielt es sich ebenso (N-Ausscheidung stieg

von 13,2 auf 18,0 g, Eiweissmenge sank von 14,0 auf

12,8 g). Bei den beiden letzten Kranken wirkte die

Thyreoiddarreichung zugleich diuretisch. — Die an

einigen Tagen vorgenommene ßlutkörpcrchenzähtung

ergab in Fall II (geringe Thyreoidzufuhr) eine Zu-

nahme, in Fall III (erhebliche Thyreoidzufuhr) eine

Abnahme der Erythrocyten.

Die Verff. bringen die Abnahme der Eiweissaus-

^heidung mit der vermehrten N-Ausschcidung iu Ver-

bindung, indem sie annehmen, dass das im Blute cir-

eulireude Plasmaeiweiss in erhöhtem Maasse zerfallen

>ei und das Plus an N im Harn geliefert habe. — Die

Beständigkeit des Eiweissquoticnten dürfte ihrer Meinung

Dies, darauf deuten, dass die beobachtete diuretischc Wir-

kung der Thyreoidea nicht durch Einwirkung auf das Herz,

sondern auf die Niere selbst zu Stande gekommen sei.

Willmanns (40) stützt durch neue Versuche die

Binz'sche Anschauung, dass die Steigerung des Atbem-

volums nach Einführung von Alcohol in den Organismus

durch directe Erregung des Athemccntrums zu Stande

keramc. Verf. widerlegt besonders die Versuche von

•'aquet, der die Zunahme der Athemgrösse als bedingt

lurch sensible Reize, d. h. also reflectorisch, erklärt.

Für eine centrale Wirkung spricht, dass die Wirkung
zu Stande kommt, gleichgültig, auf welchem Wege man
den Weingeist beibringt, intraartcriell, intravenös, in

<len Magen, durch Intubation. Im letzten Falle hebt

Vaguädurchschneidung und damit Aufhebung der sen-

siblen Leitung die Wirkung nicht auf; in Bezug auf

die Wirkung vom Magen her ist bemerkenswerth, dass

rtlioh weit stärker als die benutzte 20proc. Alcohol-

lü>ung reizende Senföllösung die Athcmgrösse nicht

itoigerte. — Auch am Menschen hat W. die steigernde

Wirkung der Alcoholaufnahme auf das Athemvolum von

Neuem bestätigen können.

Bohr und Henriques (41) weisen darauf hin,

dass auf Grund der bisherigen Untersuchungen die An-

schauung zu Recht besteht, dass Oxydationsproces.se in

'i'-n Geweben ablaufen, nicht aber bewiesen ist, dass

nur in den Geweben die Vcrbrennungsprocesse vor

iich gehen, die Lunge demnach nur als ausscheidendes

"rgao der an anderer Stelle gebildeten Kohlensäure

diene. Sie haben zur Entscheidung der Frage, ob auch

in der Lunge Oxydationen stattfinden, eine Reihe vou

^ersuchen in folgender Weise angestellt. Bei morphi-

nisirten Hunden, denen das Halsmark durchschnitten

und künstliche Athmung eingeleitet war, wurde die

Menge des verbrauchten Sauerstoffs und der gebildeten

Kohlensäure durch Untersuchung des Lungengaswechsels

bestimmt, zugleich der Gasgehalt des rechten Herzblutes

und des Carotisblutes und die die Lunge durchlaufende

Blutmengc.

Zu letzterem Zwecke wurden sämmtlichc von der

Aorta abgehenden Acste mit Ausuahme der einen Ca-

rotis unterbunden, so dass alles aus dem Herzen strö-

mende Blut durch diese hindurch musste. Es passirte

dann eine Ludwig'sche Stromuhr und wurde in eine

Art. femoral, zurückgcleitet Zur Vermeidung von Ge-

rinnungen war Blutcgclextract ins Gefässsystem injicirt

worden. Sie verglichen nun unter Berücksichtigung

der 0- und C02-Differenz im Arterien- und Venenblut

und der durchgeflossenen Blutmenge die vom Blute auf-

genommene O-Quantität und die abgegebene COt-Menge

mit der in der gleichen Zeit verbrauchten O-Menge

und exspirirten C02-Menge, wie sie die Untersuchung

des Gaswechsels ergab. — Sie fanden nun bei 7 der-

art eingerichteten Versuchen, dass (1 Versuch ausge-

nommen) stets die Athemluft einen höheren Stoffumsatz

aufwies, als dem Blutgaswechsel entsprach, so dass man

annehmen müsste, dass in der Lunge selbst Verbren-

nungen vor sich gehen, die bis zu der gesammten

ausmachen können. Besonders da war die Theilnahme

der Lunge an der Verbrennung hoch, wo der Gaswechscl

im Ganzen gesteigert war. — In einigen Fällen war die

Beziehung zwischen dem Sauerstoffverbrauch und der

Kohlensäureausscheidung im Athemgase anders als im

Blute. Verff. folgern, dass man daraus mit Sicherheit

auf eine Verschiedenheit der Verbrennungsprocessc in

der Lunge und im übrigen Körper schliessen könne.

Magnus- Levy (42) giebt gewissermaassen als

Einleitung zur folgenden Arbeit eine Uebcrsicht dessen,

was Respirationsversuchc bis jetzt für die Erkenntoiss

pathologischer Vorgänge geleistet haben. Er bespricht

die Verwcrthung der gefundenen Ergebnisse und sucht

die Leistungsfähigkeit der verschiedenen Methoden

(Pe-ttenkofer-Voit, Zuntz-Geppert) näher zu prä-

cisiren.

Derselbe (43). Untersuchungen zur Schild-

drüsenfrage, Gas- und Stoffwcchscluntcr-

suchungeu bei Schilddrüsenfütterung, Myx-
ödem, Morbus Basedowii und Fettleibigkeit.

Die sehr eingehende Arbeit Levy's bringt die aus-

führliche Mittheiluug von Versuchen, deren Resultate

zum Theil schon früher veröffentlicht sind. Aus der

Ueberschrift ergiebt sich die Reihe von Erkrankungen,

die der Verf. iu den Bereich seiner Untersuchungen ge-

zogen. Bemerkt sei, dass die Gaswechselversuche nach

der Zuntz-Geppert'schen Methode ausgeführt wurden,

dass der Gesammtstoffwechsel mit allen Cautelen er-

mittelt wurde, meist mit Analysirung der eingeführten

Nahrung. — Der Verf. fasst die wesentlicheu Ergebnisse

seiner Arbeit zu einer Reibe von Schlusssätzen zu-

sammen, aus denen das Wesentlichste mitgetheilt sei:

1. Die bei Schilddrüsenfütterung beobachtete Gewichts-

verminderung ist nicht nur auf Wasser- und Eiweiss-

verlust, sondern auch auf Fettabgabe zu beziehen.

2. Der Stoffverlust kommt zu Staude schon durch Er-

höhung des Ruheumsatzes; diese Erhöhung ist, mit

Ausnahme des Myxödem, gering, nämlich 40—50 g Fett

täglich. Dazu kommt gesteigerte Fettabgabe in Folge

pathologisch gesteigerter Bewegung, endlich bei längerer

Fütterung Abnahme in Folge Damiederliegen der Appe-
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tenz. 3. Der gesteigerte Ruheumsatz findet sich in ver-

schiedenem Grade; er ist hei Myxödem am ausge-

sprochensten. 4. Die gesteigerte Eiweissabgabe ist eine

toxogenc, individuell gleichfalls schwankende, sie kann

auch bei überschüssiger Nahrungszufuhr statthaben.

5. Tyrojodin wirkt analog der Schilddrüsensubstanz auf

den Stoffwechsel; unwirksam sind Thyreoidin, Thyreoanti-

toxin und Jodkali. G. Die hohe Bedeutung der Schild-

drüsenfunction prägt sich auch im Gesammtstoffwecbsel

aus: ihr Fehlen beim Cretinismus, thyreopriver Gachexie,

Myxödem führt neben der psychischen und körperlichen

Entwicklungshemmung auch zu einer deutlichen Herab-

setzung des Stoffwechsels; ihre übermässige und ab-

norme Function bei Morb. Basedowii bewirkt auch in

der Ruhe gesteigerten Stoffwechsel. 7. Eine sog. Con-

stitutionsfettleibigkeit, d. h. eine Fettleibigkeit, die

lediglich durch ein stark herabgesetztes Verbrennungs-

vermögen der Gewebe zu Stande kommt, ist durch die

Stoffwechsclversuchc des Verf. nicht festzustellen ge-

A. Löwy (44) bat in Gemeinschaft mit J. Lüwy
und Leo Zuntz Versuche unternommen, die zunächst

das Verhalten der Respirationsmechanik und ihres

Chemismus bei Körperruho und bei gemessener Muskel-

thätigkcit einerseits in der verdünnten Luft der pneu-

matischen Kammer, andererseits im Hochgebirge be-

trafen, sodann das Verhalten des Blutes in der Höhe.

Die bezüglichen Untersuchungen wurden an jedem der

drei überschriftlich Genannten angestellt. Die Athmung

wurde nach der Zuntz-Gcppert'schen Methode unter-

sucht. Die Muskelarbeit bestand im Hochgebirge in

Bergansteigen, wobei der Weg durch eine Messleine,

die erstiegene Höhe durch Nivelliren bestimmt wurde.

In der pneumatischen Kammer wurde Muskelarbeit

durch Drehen am Gärtner'schen Ergostaten geleistet.

Es ergab sich: unter der Wirkung der reinen Luft-

verdünnung in der pneumatischen Kammer blieb die

Respiration bis zu einem Barometerdruck von circa

450 mm Hg bei Ruhe wie bei Muskelarbeit ungeändert

entsprechend den Resultaten der früheren Versuche

A. Löwy's. Dagegen fand sich eine individuell aller-

dings wechselnde Steigerung des Gaswechsels im Hoch-

gebirge schon bei 520 mg Hg-Druck gleich ca. 2800 m
Höhe, mehr bei ca. 3800 m entsprechend ca. 495 mm Hg,

in ganz erheblichem Maasse bei 425 ram gleich einer

Höhe von 4560 m. — Das Höhenklima wirkt also anders

als die Luftverdünnung und die gefundenen, den Stoff-

wechsel anregenden Effecte desselben können nicht auf

den im Hochgebirge verminderten Barometerdruck be-

zogen werden. — Auch der Einfluss etwaiger Abkühlung

als erklärenden Momentes ist für die vorliegenden Ver-

suche auszuschliessen, so dass man zur Erklärung der

Gaswechselsteigerung an andere Reize, vielleicht an den

Effect des Lichtes denken muss.

Bezüglich des Blutes ergab sich zunächst eine

Abnahme der rothen Blutzellen, erst in den letzten

Tagen des Utägigen Aufenthaltes in der Höhe eine

geringe Vermehrung. Nichts sprach dafür, dass diese

eine absolute Steigerung der Blutzellenzahl bedeutete.

Der Wassergehalt des Blutes war vermehrt, das Blut

also dünner geworden als es in Berlin war. Beträcht-

lich war der Einfluss der klimatischen Factoren it:

Höhenluft auf die Vertheil ung der rothen Blutzell»

im Gefässsystem.

Johansson (45) giebt zunächst einen Ueberblkk

über die zahlreichen, die von ihm behandelte Fragt

betreffenden, früheren Untersuchungen, wobei er die

Ergebnisse der meisten in drei Tabellen zusammeofaut

Er berichtet sodann über 8 Versuchsreihen, von denn,

je 4 an demselben Individuum angestellt sind, und bei

denen es sich um einen Aufenthalt in der Respiration*,

kammer handelte, zuerst bei voller Bekleidung, dun

nur in Hemd und Unterhosen. Die letztere Periode

dauerte 1—2 Stunden, die Kammertemperatur li$

zwischen 13,4 und 20,8* C. Ein ausgeprägtes Steig«:

der Kohlensäureausscheidung war nicht zu coostatirtn.

Weiter nahm Verf. 5 Versuchsreihen an sich vor; aues

er sass zuerst warm bekleidet, dann aber nackt in im

Kammer. Bei ihm war die Kohlensäureausseheidung

während der Abkühlung gesteigert, wenn man aber üt

Ergebnisse genauer analysirte, zeigte es sich, dass die&

Steigerung während der Perioden der Abkühlung ein-

trat, während deren Muskel tractionen, wie Zittere ete

vorhanden waren; maugelten diese, so blieb der Gas-

wcchsel constant. Um dies zu constatiren, WM ••

nöthig, häufige Gasproben der Kammerluft entnehme

zu können. Der Verf. tbeilt seine neue diesbezüglich >

Einrichtung und rolanalysen, die ihre Genauigkeit

erweisen, mit Endlich stellte Verf., um die mit dem

An- und Auskleiden verbundenen Muskclbcwegungr;

auszuschalten, noch eine Anzahl von Versuchsreiben

an, dass er zunächst nackt, aber im Bett liegend,

seinen Gaswechsel in der Kammer bestimmte, dann

ausserhalb des Bettes. Auch diese Versuche ergaben

dasselbe; es fauden sich wohl Schwankungen d.r

Kohlensäureabgabe , die jedoch mit der Abkühlung in

keinem directen Zusammenhange standen.

Verf. kommt sonach zu dem früher schon (M

Speck und Loewy gefundenen und von Eijkmact

bestätigten Ergebniss, dass, „wenn man Muskelbcie

gungen jeder Art möglichst vollständig ausschliess:.

kein Zeichen einer chemischen Wärmeregulation beob-

achtet werden kann."

Johausson (46) wollte untersuchen, inwieiei:

die täglichen Schwankungen der Intensität des Öl-

wechsels und der Körpertemperatur des Menseben M
Muskelbewegungen abhängen. Er stellte an sich selb»;

12 je zweistündige Versuche an, die in die verscüe-

denen Tages- bezw. Nachtzeiten fielen. Die äusseres

Bedingungen, besonders die Nahrungsaufnahme, waren

in allem gleich. Verf. hatte die letzte Mahlzeit steb

mindestens 12 Stunden zuvor eingenommen. Währen)

des zweistündigen Aufenthaltes in der Respirations-

kammer wurde absolute Muskelruhe beobachtet E*

fand sich, dass die Kohlensäureabgabe des Körpers

während der verschiedenen Stunden des Tages eines

fast constanten Werth darbietet (ef. die früheren Ver

suche von A. Maguus-Levy — Ref.), der ca.30pCt

unter demjenigen Werthe liegt, die man ohne Aus

schluss der gewöhnlichen Hantirungen erhält! Aud
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d:< Körpertemperatur zeigte so wenig wechselnde

Werth«, dass Verf. zu dem Schlüsse kommt, dass ihre

^«ähnlichen Tagesscbwankungen auf der wechselnden

Mus.elthätigkeit beruhen dürften.

Meegen (47) giebt in dem vorliegenden Vortrage

•Mtitn L'eberblick über die historische Entwickelung der

rr*«*, welches Material des thierischen Organismus die

Quelle für Wärmebildung und Muskelthätigkeit abgebe.

Er führt aus, wie Lieb ig das Eiweiss als Kraftquelle

iLsprwto. wie J. R. Mayer alsbald dieser Anschauung

versprach, ein Umschwung der allgemeinen Anschau-

. •!•,.•!. erst durch Pettenkofer und Voit einge-

ictUrt wurde, durch die die Wichtigkeit der stickstoff-

freien Stoffe für die Muskelarbeit erwiesen wurde. In

Diester Zeit hat Pflüger wieder auf die Lehre Li«,

bif'i lurückgegriffen, während umgekehrt Chauveau
khaaptet, d&ss nur Fette und Kohlehydrate der

Miukelarbeit dienen, und Zuntz, dass in gleicher

MM diese wie auch Eiweiss dessen fähig seien.

S. bespricht dann seine eigenen (übrigens nicht

i »ujdfreien — Ref.) Versuche, aus denen er schliesst,

Im nicht das Muskelglykogen an der Arbeitsleistung

^heiligt sei, dass dagegen der in der Leber gebildete

uid von ihr dem Gefässsystem zuströmende Blutzucker

H kl, dessen Verbrennung die Hauptquelle, vielleicht

die einzige Quelle der Kraftäusserung des Organia-

aus bilde.

Zuntz (48) berichtet zunächst ausführlich über

in gegenwärtigen Stand der Krage, wie weit die che-

nuebe Energie der wesentlichen Nährstoffe: Eiweiss,

Frtt, Kohlehydrate, geeignet sei, bei der Muskclthätig-

; t in mechanische Arbeit umgesetzt zu werden, um dann

Versuche mitzutheilen, die in Erweiterung der in seinem

Lztoratorium am Hunde ausgeführten, von Heyne-
snon am Menschen angestellt wurden. Es wurde ge-

-Jtuene Muskelarbeit durch Drehen am Ergostaten ge-

ltet und der Sauerstoffverbrauch und die Kohlen«

»äarezosscheidung während der Arbeit sowohl wie bei

K rperruhc bestimmt. Dazu die Stickstoffausscheidung

n 24 Stunden. Die Nahrung bestand in der einen

Versuchsreihe vorwiegend aus Eiweiss (20 g N wurden

dabei im Harn ausgeschieden), in einer zweiten aus

wenig Eiweiss (7,5 g N pro die) neben viel Kohle-

-jdrateo in Form von Reis, Pudding, Zucker; in einer

litten vorwiegend aus Fett. — Als Resultat ergab sich,

im während der Muskelarbeit hauptsächlich stickstoff-

freies Material umgesetzt wurde, die Eiweisszersetzung

our wenig gesteigert war. Weiter fand sich, dass er-

hebliche Unterschiede im Energieverbrauch pro Kilo-

srunm Arbeit bei verschiedener Ernährung nicht be-

stehen, so daas man schliessen kann, dass die Nähr-

stoffe einander in Bezug auf die Muskelarbeit in an-

Giberndem Verhältnis» ihrer Verbrennungswärme ver-

treten. So wurden erfordert zur Leistung von 1 mkg
Arbeit, wenn diese durch Fettaerfall bestritten wurde,

i.01 ecm 0. gleich 9,39 Cal., bei Kohlehydrat 2,17 cem 0
gleieh 10,41 Cal. Bei eiweissreicher Nahrung berechnet

•>eh das Resultat etwas verschieden, je nachdem man
die beiden extremen Fälle annimmt, dass bei der

Arbeit nicht mehr Eiweiss als bei Körperruhc zersetzt

wurde, oder dass nur Eiweiss dabei mehr zersetzt

wurde. Die beiden so zu gewinnenden Wcrthe betragen

11,35 Cal. bczügl. 10,72 Cal. — Jedenfalls stellt sich

das Fett als der ökonomischste Nährstoff dar; setzt

man dio Energiemenge, die bei Fettverbrennung pro

mkg Arbeit verbraucht wird, gleich 100, so stellt

sich die bei Eiweisszersetzung gleich 121 bezügl.

114, die bei Kohlehydratzerfall gleich 110. — Durch

das Resultat dieser Versuche wird auch die Chauveau -

sehe Ansicht, dass das Fett, bevor es der Muskelarbeit

dienen kann, erst in Zucker verwandelt werden muss,

hinfällig.

Zuntz' (49) Versuche betreffen den Gaswecliscl

des Hundes bei der Muskelarbeit, die durch Laufen

auf einem Tretwerk geleistet wurde. Für den Ruhe-

zustand des ca. 27 kg schweren Thieres im Liegen er-

gab sich: 0-Verbrauch 174,3 cem, CO.-Ausscheidung

124,7 cem pro Minute. Bemerkenswerth ist, dass für

das Stehen erheblich höhere Werthe gefunden wurden:

245,6 cem 0, 170,2 cem CO., was für eine nicht

unbedeutende Inanspruchnahme der Musculatur beim

Stehen spricht. Weiter ergab sich durch Combination

von Werthen, die beim Laufen auf sehwachansteigender

Bahn und auf stark geneigter Bahn gewonnen wurden,

Folgendes: Um 1 kg Thier 1 m horizontal fortzubewegen,

sind erforderlich 0,25 cem 0; für den mkg Steigarbeit

1,585 cem 0. Um 1 mkg Zugarbeit zu leisten wurden

gebraucht 1,67 ccmO, d.h. 5,4 pCt. mehr als für Steigarbeit

Dabei zeigte sich, dass bei steigender Zugarbeit nicht nur

absolut, sondern auch auf die Arbeitseinheit bezogen,

mehr Material umgesetzt wurde. Mittelst sehr detaillirter

Rechnungen, bezüglich derer auf das Original verwiesen

sei, wird aus den Sauerstoffverbrauchswerthen die er-

forderte Calorienmenge festgestellt. Nimmt man an,

dass nur stickstofffreie Stoffe als Kraftquelle dienten,

so ergiebt sich: 1 kg Thier pro m Fortbewegung auf

horizontaler Bahn braucht: 1,1787 Cal., für 1 mkg
Steigarbeit 7,6681 Cal., für 1 mkg Zugarbeit 8,18 Cal.

— Um 1 kg um 1 m horizontal fortzuziehen, werden

gebraucht bei leichter Zugarbeit 1,048 Cal., bei

schwerster 1,231 Cal. — Nimmt man dagegen an, dass

auch Eiweiss für die Arbeit verbraucht wurde, so

wurden gebraucht: für horizontale Bewegung 1,164 Cal.,

für Steigarbeit 6,95 Cal.. für Zugarbeit 7,13 Cal. —
Vergleicht man endlich diese Ergebnisse am Hunde mit

den am Pferde und Menschen gewonnenen, so zeigt

sich, dass 1. alle drei ziemlich dieselbe Energiemenge

für die gleiche Arbeit brauchen, 2. etwas mehr, als ein

Drittel der chemischen Spannkralt zur Arbeitsleistung

benutzt wird; das übrige wird in Wärme umgewandelt;

dass 3. bei Zugarbeit der Nutzeffekt der aufgewendeten

chemischen Energie etwas geringer ist als bei Steig*

arbeit; 4. die Horizontalbewegung ceteris paribus um
so mehr Arbeit erfordert, je kleiner das Thier ist Der

Arbeitsaufwand ist annähernd der Körperoberfläche pro-

portional.

FrentzeTs (50) Versuche sind an Hunden an-

gestellt die durch Laufen auf der Tretbahn gemessene

Arbeit leisten mussten entweder bei reiner Fettnahrung

oder hungernd. — Im ersteren Versuche ergab sich, dass
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gegenüber der vorhergehenden Ruheperiode die Stickstoff-

ausscheidung in der Arbeitsperiode (zwei Tage mit zu-

sammen 200974 mkg Arbeit) nur um 1,18 g anstieg,

was nur dem sechszchntcn Theil der geleisteten Arbeit

entsprechen würde. Ilättc selbst das dem ausgeschiede-

nen Stickstoff entsprechende Eiweiss allein zur Erzeu-

gung der geleisteten Arbeit gedient, so hätte doch noch

ein Drittel aus anderen Quellen gedeckt werden müssen.

— Beim hungernden Hunde wurden in der Arbeits-

periode 6,35 g N mehr ausgeschieden. Wären diese

selbst ganz der Arbeit zu Gute gekommen, so würden

damit doch zwei Drittel derselben nicht gedeckt werden

können. Es muss also Körperfett in beiden Versuchen

sich an der Arbeitsleistung betheiligt haben.

Bohr und H^nriques (51) theilen in dieser

ersten Mittheilung das Verhalten des Gaswachseis mit

bei Ausschliessung mehr oder weniger grosser Theilc des

Körpers aus der Circulation. Die Versuche wurden an

curarisirten Thieren oder nach Durchschncidung der

Oblongata bei künstlicher Respiration angestellt, die

Menge der geathmeten Luft gemessen und ihre Zu-

sammensetzung bestimmt. — In einer ersten Versuchs-

reihe handelt es sich um Verstopfung der Aorta durch

von der Femoralis eingeschobene Sonden. Danach

sauk bei einem Hunde die C02-Ausscheidung um
14 pCt., der 0-Verbrauch um 24 pCt., bei einem Ka-

ninchen die COt-Ausscheidung um 26 pCt., der 0-Ver-

brauch um 44 pCt. Bei einem anderen Hunde mit

natürlicher Respiration war kein Absinken des Gas-

wechsels zu constatiren. Die Verff. meinen, dass die

aus der Circulation ausgeschalteten Körperpartien doch

noch am Gaswechsel durch einen Collateralkreislauf

thcilnahmcn. Um zu erweisen, dass nicht etwa den

(iaswechsel steigernde nervöse Reize oder ihn anregende

Substanzen von den ausgeschalteten Theilen her in

Wirkung treten, haben sie in anderen Versuchen zu-

gleich den Duct. thoracicus unterbanden oder seine

Lymphe nach aussen geleitet oder das Rückenmark in

grösserer Ausdehnung zerstört und die Nn. vagi durch-

schnitten. Die Resultate blieben dieselben. Sie blieben

es auch, wenn, nachdem zur Aufrechterhaltung der Cir-

culation die linke Carotis und Vena jugularis vereinigt

waren, alle übrigen Arterien mit Ausnahme der linken

Art. vertebralis und cervicalis verschlossen waren, ja so-

gar, wenn nur einige Intercostalartcrieu offen blieben!

Zuweilen nahm der Gaswechscl sogar zu.

Endlich wurden — wieder nach Herstellung eines

Kreislaufes zwischen linker Carotis und Vena jugularis

-- alle vom Herzen ausgehenden Arterien ausgeschaltet,

sodass nur die Coronargcfasse offen blieben. Hier sank

der Gaswechsel mindestens um 50 pCt., oft weit nie-

driger (bis 4 pCt), zumal wenn zugleich die Vena cava

inferior verschlossen wurde. — Die Verff. schliessen aus

ihren Versuchen, dass die Höhe des Gaswechsels fast

unabhängig ist von der Blutroenge, die zu den Geweben

strömt. Ein — wenn auch noch so schwacher — Col-

laterallcreislauf genügt, den Gaswechsel hoch zu halten.

Es geschieht dies mit Hülfe von erregenden Substanzen,

die in den der Circulation beraubten Geweben sich

bilden.

Bei zwei hysterischen Frauen wurde von Rieht:

(52) unter Berechnung der sehr geringen Nahrungsauf

nähme und Beobachtung des dabei eintretenden Körper-

gewichtsverlustes die Wärmeproduction pro Kilo und

24 Stunden berechnet. Sie ergab für die eine Frau

9 Cal., für die zweite 12 Cal., gegenüber den bisher

gefundenen 25 Cal. des Hungernden! Die Sauerstoff

aufnähme zeigte sich bei der erstgenannten hysterischen

Frau erhöht, die Kohlensäureausscheidung vermindtrt.

ebenso die Wasserausscheidung. Der respiratoruck

Quotient wurde bestimmt zu 0,83—0,21, woraus R. uA

eine Aufspeicherung von Sauerstoff schliesst.

L au 1 a n i e (53) führte Kohlehydrate mittelst Schlucd-

sonde und intravenös ein und zwar in ungenügender

Menge oder im Ueberschuss. Je mehr einverleibt wurde,

um so höher stiegen die Verbrennungsprozesse und der

respiratorische Quotient Aus den gefundenen Werther,

sucht Verf. die Frage zu entscheiden, ob der eingeführt

Zucker einer direkten Verbrennung unterliegt, oder,

nach Chauveau's Annahme, zunächst in Fett Ter-

wandelt wird. Verf. kann keine eindeutige Entscheidung

bringen; er ist jedoch geneigt, sich der direkten Vtr

brennung zuzuneigen und anzunehmen, dass die Fett-

bildung nur zeitweilig zur Aufspeicherung eines Ueter-

senusses an aufgenommenem Zucker eintritt, gewüsei

massen einen regulatorischen Akt darstellt.

Chauveau und Tissot (54) untersuchten die

COj-Ausscheidung und den Sauerstoffverbrauch bei sta-

tischer Arbeit, die in einem 2 Minuten dauernden Es-

porhalten von Gewichten bestand. Der die Arbiit

leistende Vorderarm befand sich in den verschiedenen

Versuchen in verschiedenen Stadien der Beugung, w-

durch Verff. Einblick in den Einfluss der wechselnde

Muskelverkürzung gewinnen wollten.

In ihren Versuchen war der Stofiverbrauch um •

höher, je mehr bei der Arbeit die Vorderarmbeuger ver-

kürzt waren. Sie erklären dies damit, dass ausser der

zu überwindenden Schwerkraft des Gewichtes mit Zu-

nähme der Verkürzung der innere Widerstand im Musle;

zunimmt, dessen Ueberwindung in vermehrtem Stoffm

brauch seinen Ausdruck findet.

Garnier und Lambert (57) haben den Gaswech>tl

eines ausgeschnittenen normalen WarmLlüterrauske >

verglichen mit dem, den ein Muskel nach Durchspülu«

des Gefässsystems mit physiologischer Kochsalzlömi;*

zeigt. Die Beobachtungen geschahen am M. trieeps der

Hintcrextremität des Hundes. Zunächst wurde der eu:

Trieeps unter aseptischen Cautelcn entfernt und in

einen über Quecksilber befindlichen Luftraum von be-

kannter Grösse gebracht, dann das Gefässsystem durci

spült, der zweite herauspräparirt und unter eine weit.

Glocke gebracht. Nach 24—48 Stunden wurde die Luft

beider Glocken analysirt. Es fand sich in 6 Versuchet;,

dass die durchspülten Muskeln mehr Sauerstoff tm-

braucht und mehr Kohlensäure producirt hatten, ib

die normalen.

Die Verfasser wollen das Resultat auf einen Rei:

zurückführen, den das Auswaschen auf den Mibkd

ausübt.
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Kühne (23) hat seine älteren Untersuchungen

über die Bedeutung des Sauerstoffs für die

Protoplasmabewcgung mit neuen Methoden wieder

aufgenommen. Als Object dienten zunächst die Staub-

fädenhaare von Tradescantia virginica. K. beschreibt

eingehend die Herrichtung des Präparates zur micro-

scopischen Untersuchung und die verschiedenen Mittel,

die er zur O-Entziehung angewendet hat. Unter den

chemischen O-Absorbentcn bewährte sich am meisten

Eisenpulver (zur Entfernung anhaftender Luft in Wasser

gekocht), Ferroborat und Natriumsulfid. Insbesondere

das letztere Mittel (0,25—0,5 pCt.) vermag den 0 so

schnell zu entziehen, dass sofortiger Stillstand der
Protoplasmaströmung in allen Zellen auftritt.

Langsamer wirkten organische Reductionsmittel, wie

Paramidophenol, Pyrogallol u. a. Im Wasserstoffstrom,

der in einer .Gaskammer* unter Mitwirkung einer die

letzten O-Spuren absorbirenden ,Pyrogallolscbaukel -

zur Anwendung kam, erlosch die Bewegung fast mo-

mentan, ohne die Pyrogallussäure in 20—80 Minuten.

Die zum Stillstand gekommene Protoplasmaströmung

konnte durch Wiederaufuhrung von 0 wiederher-

gestellt werden; das war selbst nach mehrstündiger

Ruhe der Fall; je länger die Erstickung gedauert

hatte, desto mehr Zeit war zur Erholung erforder-

lich. Oxydircnde Stoffe, gegen die das Protoplasma

eine grosse Widerstandsfähigkeit besitzt, wirkten bei

längerer Anwendung anscheinend erregend; so z. B.

Wasscrstoflhypcroxyd in starker Verdünnung, sehr

schwache Lösungen von Kaliumpermanganat, stärkere

(0,1 pCt.) von Magnesiumpermanganat; durch längere

O-Entziehung verursachte Lähmungen beseitigten sie,

indess nicht sicherer als indifferente, dem 0 Zutritt ge-

währende Mischungen. Nicht sicher erregend (beschleu-

nigend) auf das thätige Protoplasma erwiesen sich

Lösungen von KOH und NaOH; zur Erhaltung der Be-

wegung siud jedenfalls Alkalicarbonate von 0,1—0,5 pCt.

vorzuziehen. Sehr bemerkenswerth war, dass sich das

durch O-Entziehung gelähmte Protoplasma durch

elektrische Ströme (lnductionsschläge, Schliessung, Oeff-

nung und Wendung des Ketteustromes) ebenso wenig er-

regen lässt, wie durch Ammoniak, Kohlensäure oder KuH.

Die Abhandlung von F. 0. Guldberg (13) über

die Circularbewegung als thierische Grund-

bewegung behandelt ein als gesetzmässig erkannt. -

Bewegungphänomen. Verf. weist durch zahlreiche Bei-

spiele und Experimente (deren specielle Mittheilung für

später in Auasicht gestellt wird) nach, dass die Be-

wegungsrichtung des Menschen wie des Thieres, sofcrri

sie nicht von einem Sinne geleitet wird, eine

kreisförmige ist und schliesslich zum Ausgangspunkt

zurückführt (physiologische Circularbewegung). Aus

einer Combination derselben mit einer, wenn auch un-

vollständig, von den Sinnen geleiteten Bewegung ent-

stehen Kreisbewegungen mit grösserem Radius (die bio-

logischen Ringbewegungen). Für letztere führt Verl

eine ganze Reihe von frappirenden Beispielen an von

Menschen, die im Nebel oder im Schneegestöber im

Kreise gehen, oder andere von gehetztem Wild, das

in der Furcht vor den Verfolgern seine Sinnesleitung

verliert. Für ein und dasselbe Individuum ist die

Richtung der Kreisbewegung stets dieselbe, entweder

nach rechts oder nach links. Sie beruht, wie Verl

in Gemeinschaft mit G. A. Guldberg nachgewie*n

bat, auf einer morphologisch bedingten f unctionellen

Asymmetrie des Organismus Verf. ist der Meinung,

dass die Circularbewegung den localen Instincteu der

Thiere zu Grunde liegt und für das Erhalten und das

Gedeihen des thierischen Lebens von grösstcr Be-

deutung ist.

v. Uexküll (42) schildert einen auf Beschattung

eintretenden Stachelreflex bei einem Seeigel (Cen-

trostephanus longispinus); er findet durch photogra-

phische Registrirung die Latenzzeit desselben sehr grai

( > 0,5 See.) Vielleicht steht der Reflex in Beziehung

zu der Lichteropfindlichkeit eines in der Schaale ent-

haltenen purpurnen Farbstoffs. Im Dunklen wird da»

Thier durch Zusammenziebung der Chromatophoren der

Oberhaut hellgrau, im Licht durch Ausdehnung der-

selben schwarz.

Nach Spina (87) bewirkt bei männlichen, gr

schlcchtsreifen Meerschweinchen Durchscbneidung des

Rückenmarkes an der unteren Grenze des Brustm&rkes

Erection und Ejaculation. Aeussere Reize sind

dazu nicht erforderlich. Es handelt sich, wie die näher.

Analyse dieser Beobachtung ergiebt, um die Aufhebung

einer Hemmung, die durch spinale Nervenbahnen, vrabr-

scheinlich Vasoconstrictoren, ausgeübt wird. Mecha-

nische Reizung der im Lendenmark gelegenen Ge-

8chlechtscentrcn hat nur Ejaculation ohne Erection zur

Folge. Opium und Strychnin erhöhen die Erregbarkeit

dieser Centren und führen oft auch zu spontaner Tbä-

tigkeit derselben. Durch Atropin wird der X. erigetü

nicht gelähmt; dagegen setzt Chloroform die Leistungs-

fähigkeit der Centren herab, und grosse Dosen von

Curare vernichten sie gänzlich.

Hanau (15) implantirte jungen Hühnern ohne

oder mit Entfernung der Ovarien die frisch exstirpirten

Hoden von Hähnen. Der Erfolg war aber negativ.
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da die Tfstikel nekrotisch, eingekapselt und rcsorbirt

wurden. War die Castration der Hähne nicht ganz

unständig, so behielten die Thiere ihre secundären Gc-

Hhlecbtscharaktere.

IL Herz und Kreislauf. Physiologie des
Blutes.

1) Amitiii, S., Ueber den Tonus der Blutgefässe

bei Einwirkung der Wärme und Kälte. Zeitschr. für

Biologie. N.F. Bd. XVII. S. 13. - 2) Athanasiu, J.

et J. Carvallo. L'action des hautes temperatures sur

le coeur in rivo. Arch. de Physiol. (5). T. IX. p 789.
— S) Barbera, A. G., Ueber die Erregbarkeit von Herz-

uod Gefässnerven nach Injection von Jod und phosphor-

>aurem Natron. Pflüger's Archiv. Bd. 68. S. 434. —
4; Bardier, E., Cardiographie du lapin et du cobaye,

.i propos d'un nouveau cardiographe. Arch. de phvsiol.

i5\ T. IX. p. 704. — 5) Bergendal. h\, Ueber die

bei der acuten Verblutung an den Kreislaufs- und
AthiauDgsapparaten auftretenden Erscheinungen. Skaud.

Arch. f. Phvsiol. Bd. VII. S. 186. - 6) Biedl, A..

Teter die Innervation des Herzens. (Die Pawlow'sche
Lehre.) Wiener medic. Presse. No. 16. (Referat.)

— 7) Binet, A. et N. Vascbide. Influenae des diffe-

reuta processes psychiques sur la pression du sang
rhfi rhomtne. Compt. rend. T. 124. p. 44. — 8)

Bf>rgolte, R., Beweis für die Weiterfunctionirung des

tnnsfundirten Blutes derselben Species durch die Be-

stimmung der gesammten Blutmenge. Inaug.-Dissert.

•ireifswaM. (Fremdes Blut derselben Species kann ohne
liefihr für das empfangende Individuum transfundirt

Verden und vermag ebenso lebensfähig fortzufunetio-

niren wie das ursprüngliche Blut des Empfängers.) —
9) Bottazzi, F., The oscillations of the auricular

tonus in the batrachian heart with a theory on the

runetion of sarcoplasma. Journ. of physiol. Vol. XXI.

P l. und Arch. ital. de biologie. T. 26. p. 380. —
10 Derselbe, Sülle ritmicita del moto del cuore e

sulle sue cause (Del ritmo nel fenomeni biologici).

Firenze. hperimentalc. No. 27. p. 326.— 11) Dersel be,
Sur le mecanisme de l'action du sei du potassium
sur le coeur. Arch. de physiol. (5). t. VIII. p. 882.

Kalisalte sind in ihrer Wirkung auf das Herz der
Vagusreizung zu vergleichen; anfänglich hemmen, später

steigern sie die Thätigkeit des Herzens.) — Ha) Der-
selbe. Sullo sviluppo embrionale dclla funzione motoria

MgU organi a cellule muscolari. R. Istituto di studi

•up. in Firenze. Arch. ital. de Biologie. T. 26. p. 443.
— 12) Braun, L., Zur Methodik der graphischen Dar-
Mrllung der Herzbewegung. Wiener klin. Wochcnschr.
Rfc 51. (Photographischc Aufnahme und Reproduction
ifr Bewegungen des Hundeherzens mittelst des Kinemato-
CTiphen.) — 13) Courtade, D., Contribution ä l'etude

H la fooction rythmique du coeur. Arch. de physiol.

(5). T. IX. p. 69. (Intercurrente Einzclrcize, die den
verschiedenen Abtheilungen des Froschherzens applicirt

»rrden.) — 14) Gushny, A. R. and S. .A.Matthews,
Ob the effeets of electrical Stimulation of the mamma-

heart. Journ. of Physiology. Vol. XXI. p. 213.
— 15) Delezenne, C, Demonstration de l'existence

i« nerfs vaso-sensibles regulateurs de la pression san-

cuine. Compt. rend. T. 124. No. 13. p. 700. —
16) Derselbe, Dasselbe. Nouveau Montpellier med.
No. 17. p. 334. — 17) Discussion on the heart beat.

•jaskell, Porter, Howell. Meitzer, Macallum,
( 'Jssing, Huber, Wcslcy Mills.) Brit. med. Journ.

p 880. — 18) Eider, G., The intracranial circulation
in some of its aspects. Brit. med. Journ. No. 18. —
19) Engelmann, Th. W., Ueber den myogenen Ur-
sprung der Hcrzthätigkeit und über automatische Er-

füllbarkeit als normale Eigenschaft peripherischer Nerven-
fasern. Pflüger's Arcb. Bd. 65. S. 535. - 20) Ewald,
Aug., Beiträge zur histologischen Technik. 2. Die Be-

obachtung des Kreislaufs in der Tritonlunge. Zeitschr.

f. Biol. (Jubelband). Bd. XVI. S. 248. — 21) Fran-
<;ois- Franck, Ch.-A. et L. Uallion, Recherehes ex-

perimentales sur l'innervation vaso-constrictive du foie.

Arch. de physiol. (5). T. VIII. p. 908 u. 923. T. IX.

p. 434 u. 448. — 22) Dieselben, Circulation et

innervation vaco-motrice du pancreas. Ibid. p. 661.
— 23) Frank, 0., Ein experimentelles Hülfsmittel

für eine Kritik der Kammerdruckcurven. Zeitschrift

für Biologie. Neue Folge. Bd. XVII. S. 478. —
24) Fischöl, R., lieber Tonusveränderungen und die

anderen zugleich an den vier Abtheilungen des Säuge-

thierherzens bei elektrischer Reizung desselben zu er-

mittelnden Erscheinungen. Archiv für exp. Path. und
Pharmak. Bd. 39. S. 228. — 25) Freyberg, H., Ueber
die Automatie des Säugethierherzens. Inaug.-Dissert.

Halle a/S. (Die nach Bernstein abgeklemmte Spitze

des Rattenherzens schlägt nicht selbständig; die Kammer-
musculatur des Säugethierherzens besitzt also keine

Automatie. Vcrgl. Fonrobert, Ber. 1895. II. 19.) —
26) Grossmann, M„ Ueber die Acnderungen dor nerz-

arbeit durch centrale Reizung von Nerven. Zeitschrift

für klin. Med. Bd. 32. Heft 8/4. — 27) Hallion, L.

et Ch. Comte, Sur la forme du pouls total fournie par

notre Plethysmographe. Arch. de physiol. (5.) T. IX.

p. 96. — 28) Hamburger, H. J., Over den invloed

der ademhaling op het volumen en de vorm der bloedli-

chaampjes. Tijdschr. v. geneesk. Weekblad. 8. Mai.

p. 756. — 29) Derselbe, Ueber den Einflu&s des

respiratorischen Gaswechsels auf das Volumen und die

Form der rotben Blutkörperchen. Zeitschr. f. Biologie.

N. F. Bd. XV1L S. 252. — 80) Derselbe, Der Ein-

fluss des respiratorischen Gaswcchsels auf das Volumen
der weissen Blutkörperchen. Ebendas. S. 280. —
31) Derselbe, Die Blutkörpercbenmethode für die

Bestimmung des osmotischen Druckes von Lösungen
und für die Bestimmung der „Resistenzfähigkeit" der

rothen Blutkörperchen. Archiv für Anat. und Physiol.

(Phys. Abtb.) S. 144. (Die Methode giebt schon inner-

halb zwei Stunden genaue Resultate.) — 82) Hldon,
E., Sur l'innervation vasomotrice du larynx. Nouveau
Montpellier raedical. T. VI. No. 43. — 33) Hill, L.

and IL Barnard, A simple and accurate form of

sphygmometer o arterial pressure gauge contrived for

clinical usc. Brit. med. Journ. p. 904. — 84) Die-
selben, The influence of the force of gravity on the

circulation. P. II. Journ. of phys. Vol. XXI. p. 323. —
35) Hill, L., Barnard, H. and J. H. Sequira, The
effect of venous pressure ou the pulse. Journ. of Phy-
siol. Vol. 21. p. 147. — 86) Hoorwcg, J. L., Ueber
die bei einer Systole gelieferte Blutmenge. Pflüger's

Archiv. Bd. 66. S. 464. — 87) Holowinski, A. de,

Sur la Photographie des bruits du coeur. Arcb. de phy-

siol. (5.) T. VIII. p. 893. - 38) Hürthle, K., Ueber
den Widerstand der Blutbahn. Deutsche med. Wochen-
schrift. No. 51. — 39) Hunt, Beid., Experiments on
the relation of the inhibitory to the accelerator nerves

of the heart. Journ. of exp. medicine. Vol. II. No. 2.

p. 151. — 40) Hunt, R. and D. W. Harrington,
Notes on the physiology of the cardiac nerves of the

opossum (Didelphys virginiana). Ibid. p. 711. — 41)

Dieselben, Note on the physiology of the cardiac

nerves of the calf. Ibid. p. 723. — 42) Hunt, R.,

Bookimann, A. und M. J. Thierny, Einige allge-

meine Eigenschaften des Herzmuskels vom amerikani-

schen Hummer (Homarus americanus). Centralbl. für

Physiol. Bd. XIII. No. 8. — 43) Jacobj, Zur Physio-

logie des Herzens unter Berücksichtigung der Wirkung
der Digitalis. Wiener klin. Wochenschr. No. 14. — 44)

Knoll. Ph., Ueber die Wirkungen des Herzvagus bei

Warmblütern. Pflüger's Arch. Bd. 67. S. 587. — 45)
Derselbe, Ueber den Einftuss des Herzvagus auf die

Zusammenziehungen der Vena cava superior beim Säuge-

thier. Ebendas. Bd. 68. S. 339. — 46) Kronecker. H..

Ueber die Störungen der Coordination des Herzkammer-
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schlage». Zeitschr. f. Biologie (Jubelband für W. Kühne).

N. F. Bd. XVI. S. 529 u. Verhandl. d. 15. Congresscs

fiir innere Medicin in Berlin. S. 524. — 47) Derselbe
und A. Marti, Comment agissent des irritations de la

peau sur la formation des globules rouges du sang?

Arch. ital. de Biologie. T. XXVII. p. 333. Rendic. d.'R.

Accad. dei Lincei. Vol VI. 1. (5). Fass. IX. - 48)

Langendorff, 0. (mit C. Nawrocki). Untersuchungen
am überlebenden Säugethierherzen. II. Ueber den Ein-

fluss von Wärme und Kälte auf das Herz der warm-
blütigen Thiere. Pflüger's Arch. Bd. 66. S. 355. — 49)

Latschenbcrger, J., Ueber das physiologische Schick-

sal der Blutkörperchen des Hämoglobinblutes. Centrai-

blatt f. Physiol. Bd. XI. No. 1. — 50) Lewy, B.,

Ueber die Reibung des Blutes in engen Röhren und
ihren Eiufluss auf das Gefälle im Gcfasssystcm. Arch.

f. Anat. und Physiol. (Physiol. Abth.). S. 147. — 51)

Magrath, G. B. and H. Kennedy, On the relation

of the volume of the coronary circulation to the fre-

quency and force of the ventricular contraction in the

isolated heart of the cat. .Journ. of exp. medic. Vol. 11.

p. 13. — 52) Morat, J. P., Les origiues des nerfs

vaso-dilatateurs; leurs centres trophiques. Compt. rend.

T. 124. p. 919. — 58) Muskens, L. J. .1., Ueber
Reflexe von der Herzkammer auf das Herz des Frosches.

Pflüger's Arch. Bd. 66. S. 328. — 54) Derselbe,
Nachschrift zu meiner Arbeit «Ueber Reflexe etc."

Ebendas. Bd. 67. S. 135. — 55) Oehrwall, Hj., Er-

stirkung und Wiedererweckung des isolirten Frosch-

herzens. Skand. Arch. f. Physiol. Bd. VII. S. 222. —
56) Ouskow, N. et A. Selinow, De la rate suivant

les globules blancs du sang et le nombre de ces der-

niers. Arch. d. Sc. biologiques (St. Petersburg). T. V.

p. 1. — 57) Patrizi, M. L., I riflessi vascolari nelle

membra e nel cervello doli' uomo per vari stimoli e

per varic condizioni tlsiologiche c sperimentali. Riv. di

freniatria. Vol. XXIII. p. 1. — 58) Porter, W. T.,

Observations on the mammalian heart. Brit. med. journ.

p. 882. — 59) Derselbe. On the cause of the heart

bcat. Journ. of exp. med. Vol. II. p. 391 und Journ. of

the Boston Soc. of med. sciences. March. — 60)

Reiner, M. und J. Schnitzlcr, Beitrag zur Keunt-
niss der Blutcirculation im Gehini. Arch. f. exp. Path.

u. Pharm. Bd. 39. S. 249. — 61) RoYetzky, M. J. P.,

Contribution ä lV-tude de la fonetion hematopoietique
de la moelle osseusc. Arch. des Sc. biol. (St. P£ters-

bourg). T. V. p. 221. — 62) Samways, D. W., Sur
l'influence des variations de volume de la cavit6 auri-

culaire du coeur sur le fonetionnement de l'oreillette.

Arch. de medic. exper. T. VIII. p. 596. (S. glaubt, dass

der Vorhof im Stande sei, auch in die contrahirte Herz-
kammer Blut hineinzutreiben.) — 63) Santesson, G. G.,

Eine Methode für künstliche Circulation durch das iso-

lirte Froschherz. Centralbl. f. Physiol. Bd. XIII. No. 8.

— 64) Schaumann, 0. und E. Rosenqvist. Ist die

Blutkörperchenvermehrung im Höhenklima eine wirk-

liche oder nur scheinbare? Pflüger's Arch. Bd. 68. S. 55.

— 65) Stefan., A., Action de la pression arterielle

sur les vaisseaux et sur le coeur. Arch. ital. de Biologie.

T. XXVI. p. 173. Atta del R. ist. Vcneto di sc, lett. cd

arti. T. VII. (7) 1895/96. — 66) Velde, Th. H. van de,

Ueber willkürliche Vermehrung der Pulsfrequenz beim
Menschen. Pflüger's Archiv. Bd. 66. S. 232. — 67)

White, A., Vergleich der Wirkungsart von Kronccker's

Herzpcrfusionscauüle mit Williams1

Modifikation der-

selben. Zeitschr. f. Biolog. N. F. Bd. XVII. S. 1.

Nach Hunt, Bookman und Tierney (42) ist

beim Herzen des amerikanischen Hummers das

Latenzstadium sehr kurz, gewöhnlich 0,02 Secunden.

Eine Refractärp-riodc fehlt bei gewöhnlicher Tempera-

tur, lässt sich aber bei 5 0 C. nachweisen. Das Hummer-

herz zeigt Sumination der Zuckungen und echten Te-

tanus; beim frischen Herzen sind 6 und mehr Reize

, Physiologie.

pro Secuude zu seiner Herbeiführung erforderlich. Mit

zunehmender Starke von Einzelreizen nimmt die Höht

der Contractionen zu; das sog. «Alles oder Nicbts*-iie-

setz gilt also für das Hummerherz nicht.

Bottazzi (IIa) findet, dass die Function in
Herzens beim Hühnchen in der zweiten Hälfte seiner

Entwicklung sich nicht wesentlich von der des Herzens

beim erwachsenen Thier unterscheidet; nur ein höherer

Grad von Automatie kommt ihm zu, und zwar den dem

Sinus nahe gelegenen Theilen mehr als den Kämmen;.

Diese Automatie ist, wie die Rhythmik des embryonalen

Herzens, durchaus myogenen Ursprungs; nichts spriebt

für eine Mitwirkung von Ganglien. Verf. untersuchte

am embryonalen Herzen den Einfluss von mecha-

nischen Reizen, ferner den der Temperatur, die

nur bei schnellem Wechsel frequenzvermebrend oder

-vermindernd wirkt, einer Anzahl von Giften, von

denen Atropin, Muscarin, Nicotin u. a. sich vollkommen

wirkungslos zeigten. Auch Vagusreizung war un-

wirksam. Ele ctri sehe Reizung (Tetanisirung) wirkte

erhöhend auf die Frequenz und verursachte cardiofo-

nische Contraction, stärkere Ströme brachten das Ben

zum Stillstand. Intercurrente Einzelreize wirkten

wie am reifen Herzen, erzeugten also, wenn sie nicht

in die Refractärzeit fielen, eine Extrasystole, der eine

compensatorisehe Pause und eine vergrößerte compen-

satorische Systole folgten. Auch das Phänomen der

Treppe war am embryonalen Herzen vorhanden. Die

mittlere Grösse der Latenzzeit betrug 0,141 Secun

den, die Fortpfanzungsgeschwindigkcit der Er-

regung im Vorhof ungefähr 115—120 mm per Seeuudo.

Ebenso wie dem Herzen, ist nach B. den glatten

Muskeln rhythmische Automatie zuzuschreiben (Beob-

achtungen am Oesophagus von erwachsenen Thieren und

Hühnerembryonen). Wie beim Herzen, lässt sich auch

bei den glatten Muskeln ein osciliirender Tonus nach

weisen. Die Erregbarkeit der glatten Muskelfasern er-

scheint erst in einer vorgeschrittenen Periode der Ent-

wicklung; sie ist beim Embryo geringer, als beim er-

wachsenen Thier.

Jacobj (43) hat eine neue Vorrichtung zur

Durchspülung des Froschherzens construirt.

durch die gleichzeitig der Blutdruck, die Pulszahl, da>

Pulsvolumen (pro Minute und pro Puls) und die vom

Herzen geleistete Arbeit genau angegeben wird. Bei

richtiger Regulirung des Zuflusses kann das mitAlba-

ucse'scher Gummilösung gespeiste Herz stundenlang

normal arbeiten und den Blutdruck auf annähernd nor-

maler Höhe erhalten.

Die Methode von Santesson (63) zur künst-

lichen Durchspülung des Froschherzens be-

ruht auf folgendem Princip: Der Blutstrom gebt den

natürlichen Weg durch das in situ belassene Herz und

wird durch dessen Klappen in die rechte Richtung ge

leitet. Die Aenderungen des Herzvolumens schreibt ein

Pistonrecorder auf, die ausfliessende Blutmenge wird

gemessen oder auch graphisch verzeichnet. Zwei sehr

empfindliche Schreibkapseln registriren den Arterien-

und den Veueupuls. Unter diesen Verhältnissen arbeitete

ein Herz bei 15 cm Zuflussdruck und 18 cra Ausflusi-
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druck fast 8 Stunden, lordcrte dabei im Ganzen 4.7 1

Blut, und zwar Aufaugs 0,25, zuletzt 0,2 cem mit je-

dem Pulsschlage heraus.

White (67) vergleicht die Wirkungsweise von Kro-

uecker's doppelläufiger HcrzperfusionscanQle mit

der von Williams angegebenen Modifikation derselben.

Kr findet die erstere der Wi lliams'scheu Canüle sehr

überlegen; denn mittelst dieser ist man weder im Stande

ein Froschherz durch Kochsalzlösung vollständig zu er-

schöpfen, noch das erschöpfte durch anregende oder

ernährende Flüssigkeiten schnell wiederherzustellen.

Durch Versuche, in denen das isolirte Frosch -

herz einer künstlichen Circulation unterworfen wurde,

weist Oehrwall (55) nach, dass die Erstickung
des Herzens sich nach verschiedenen Typen abspielen

kann. So kann die Erstickung der Kammern schneller

erfolgen, als die der Vorhöfe, oder es können beide

sich gleich verhalten. Dio Erstickung kann unter Ab-

nahme des Uinfauges der Pulse ohne rhythmische Ver-

änderungen erfolgen, oder aber auch die letzteren

(periodisch aussetzender Puls!) in den Vorder-

grund treten. Im Allgemeinen verläuft die Erstickung

in der Weise, wie sie vou Luciani und Langen-
der ff beschrieben worden ist; die Abweichungen lassen

lieb durch die anderen VersuchsbedingUDgen erklären.

Das erstickte Herz ist durch Zuführung von Sauer-

stoff (am besten von aussen) wieder zu erweckeu;
selbst wenn die Vorhof- und Kammerpulse schon völlig

aufgehört haben, gelingt es, das Herz zum gleich

kräftigeu und frequenteu Schlagen zu bringen, wie am

Anfang des Versuchs; die Wiedererweckung gelingt

sogar noch, wenn schon '/i b>s '/| Stunde nach dem

letzten Puls verflossen ist. Der Sauerstoff ist also

eine unumgängliche Bedingung für das normale

Functioniren des Herzens, ohne ihn leiden die Ver-

richtungen der Ganglien wie die der Musculatur. Der

Ueberschuss an Kohlensäure kann schon deshalb

keine grosse Bedeutung haben, weil im Wasserstoffstrom

die Erstickung nicht anders verläuft als im stagnirenden

Salzwasscrbade. Die Zeit der Erholung wechselte in

den verschiedenen Versuchen des Verf. zwischen 30 See.

und 33 Min.; je länger die Erstickuugszeit war, desto

l inger schien auch die Erholung auf sich warten zu

lassen; dagegen hängt der Eintritt der letzteren an-

scheinend nicht von der Dauer des Scheintodes ab.

Die Erstickungszeit kürzt sich bei wiederholter Er-

stickung ab.

Bottazzi (9) hat die von Fano beim Schildkröten-

herzen entdeckten rhythmischen Schwankungen
des Vorhoftonus auch bei den Batrachiern unter-

sucht. Von den neuen Thatsachcn ist bemerkenswerth

die Vernichtung dieser Function durch Chloroform bei

Persistenz der pulsatorischen Bewegungen und die Er-

haltung der Tonusoscillationen unter Vernichtung der

Pulsation durch Kalisalze. Auch die glatten Muskel-

fasern des Oesophagus zeigen einen ähnlichen Doppel-

rhythmus. B. sucht nun darzuthun, dass die rhyth-

mischen Touusschwankungen vom Sareoplasma der

Muskelzelleu ausgehen. Dem Sareoplasma schreibt B.

auch die Rhythmieität, die Automatic und die Kr-

JaliP'iftwriclil der genainwtcu Mnlicm. Is'.i7. IM. I.

regungslcitung bei den automatisch-rhythmisch thäligen

Organen zu, während der anisotropen Substanz nur

Contractilität zukommen soll.

Engelmann (19) giebt eine kritische Zusammen-

stellung der Thatsachen und Angaben, die sich auf

den Ursprungsort der automatische» Herz

reize beziehen. Iu erster Linie gelangt er zu der

Folgerung, dass diese nicht in den intracardialen

Nervenzellen entstehen; dagegen sprechen die Pul-

sationen des embryonalen Herzens noch bevor es

Ganglienzellen besitzt, die der „Veuenherzeu 14

in der

Flughaut der Fledermaus, die selbständige Rhythmik

vieler Arterien, der augeblich ganglienfreien Herzen

wirbelloser Thiere, der grossen Venen des Froschherzens.

Auch die Pulsationen, die au ganglien freien Herz-

abschnitten nach Abquetschen, durch electrische Durch-

strömung, chemische Agentien, Dehnung, Erwärmung

entstehen, sucht E. gegen die Ganglicnthcorie zu ver-

werthen. Sind also die Nervenzellen nicht der Sitz

der Automatic, so lässt sich die Annahme, dass es die

im Herzmuskel reichlich vorhandenen Nervenfasern

seien, nicht ohne weiteres zurückweisen. Dass peri-

pherischen Nervenfasern automatische Erreg-

barkeit als normale Eigenschaft zukomme, hält

E. für sehr wahrscheinlich. Dafür scheint ihm zu

sprechen der tetauisirende Einfluss der Wärme und des

Kettenstromes auf gefässerweiternde und auf centri-

petalc Nerven, die Neigung abgekühlter Nerven zur

tetanischen Erreguug, die Dauerwirkung einfacher

Nervendurchschneidung u. a. in. Trotzdem glaubt E.

die Automatie des Herzens nicht in die Nervenfasern

desselben verlegen zu sollen; schon die Bewegung des

embryonalen, noch nervenfreien Herzens spricht da-

gegen. Somit schliesst E., dass der Ursprung der auto-

matischen Herzreize in alleu Fällen in den Muskel-

zellen des Herzens zu suchen ist.

Bottazzi (10) schliesst sich auf Grund einer

kritischen und experimentellen Untersuchung der Lehre

von der myogeneu Automatie des Herzens au.

Der Antrieb zur Herzaction geht aus von den Muskel-

elemcnten des Sinus; die hier erzeugten rhythmischen

Impulse verbreiten sich durch Leitung von Zelle zu

Zelle über das ganze Herz. Die Rhythmicität des

Herzens wie die aller rhythmisch funetionirenden Organe

beruht auf den wechselnden Processen der Integration

(Anabolismus) und Desintegration (Katabolismus).

Porter (59) vermochte das ausgeschnittene Hunde-

und Katzenherz in mehrere Theile zu zerlegen (Trennung

der Kammernvon einander, Längsschnitt durch jede Kam-

mer, Fortnahme des Sept. ventriculum), ohne dass das

Her/, die Fähigkeit verlor, durch künstliche Speisung mit

defibrinirtem Blut in stundenlang anhaltendes kräftiges

und coordinirtes Schlagen zu gerathen. P. schliesst

daraus, dass weder die Integrität des ganzen Ventrikels

noch sein Zusammenhang mit einem einzeluen loeali-

sirten f'ourdinationscentrum für die geordnete Thätig-

keit des Herzeus oder einzelner Theile desselben nöthig

ist, dass vielmehr der coordinirende Mechanismus,

welcher Natur er auch sein mag, iu allen Theilen

des Ventrikels vorhanden ist. Auch die blutgespeiste,
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nach den Angaben fast aller Autoren ganglienfreie

„Spitze" des Säugethicrherzens schlägt lange Zeit,

wenn für genügende künstliche Blutspeisung Sorge ge-

tragen wird. Ja es pulsirt irgend ein beliebiger, auch

ein der Spitze angehöriger Theil des Ventrikels beim

lebenden Thier, wenn man ihn so aus dem Herzen

ausschneidet, dass er nur uoch durch eine schmale,

den betreffenden Kranzarterienast enthaltende Epicardial-

brücke mit dem übrigen Herzen im Zusammenhang

steht. Diese Beobachtungen veranlassen P. zu dem

Schluss, dass zu spoutauen' anhaltenden, coordinirten

Contractioneu des Herzmuskels, die Anwesenheit vou

Nervenzellen nicht erforderlich ist.

Cushny und Matthews (14) haben am Hunde-

herzen den Einflussintercurrenterelectrischer

Einzelreizungeu untersucht. Sie finden auf Grund

der graphischen Aufzeichnung die Erscheinungen hier

ganz ähnlich wie beim Froschherzen : die Refractär-

periode, die Extrasystole, die compensatorischc Pause

und die ihr folgende verstärkte Contraction. Betreffs

der Pause schliesscn Verff. sich Eugelmann's Er-

klärungsweise au; die verstärkte („postcompeusatorisebe")

Systole führen sie auf die Erholung während der vor-

angegangenen Pause zurück. Versuche an dem durch

Abquetscbung von den Atrien getrennten Ventrikel

ergaben im wesentlichen dieselben Erfolge wie am un-

versehrten ; doch war die compensatorische Pause kürzer,

wie dies aus der Engelmann'schen Erklärung auch

abzuleiten war. Verff. haben auch den Vorhöfen

Extrareize zuflie-ssen lassen und schildern deren Ein-

fluss auf die Atrien selbst und auf die Kammern. Auch

die Reizung der Hohlvencn (in nicht zu grosser Ent-

fernung vom Herzen) altcrirte die Periodik von Vor-

höfen uud Kammern in characteristischer Weise.

Kronecker (46) behandelt in seiner Abhandlung

über Störungen der Coordination der Herz-

kammerbewegungen hauptsächlich das Flimmern
des Herzens und die Frage nach der myogeuen
Natur des Herzschlages. Widersprechenden An-

gaben gegenüber wiederholt er, dass er von 200 flim-

mernden Hundeherzen keines wieder zum Schlagen

kommen gesehen hat. Dagegen erholten sich tetanisirtc

und dadurch zum Flimmern gelangte Affenherzen, das

eine nach % stündiger Dauer desselben. Er betont aufs

Neue, dass Anämie der Herz wand stets Flimmern

herbeiführt. Er erreichte eine solche ausser durch

Unterbindung der Kranzgefässe (besonders der

Art. circumflexa und des vorderen absteigenden Astes

der Coronaria magna), durch (iefricrenlassen des Coro-

narblutes mittelst des Ch lor ii t hy 1 s pray s (innerhalb

6—10 Minuten) oder durch Paraffininjection in

den lt. descendens anterior, ebenso durch Einspritzung

vou Milch oder Kochsalzlösung in denselben. Unter

den andern Mitteln, durch die K. Hundcherzcu zum

Flimmern bringen konnte, sei erwähnt Abkühtuug auf

26-27°.

K. glaubt, dass diese Beobachtungen dafür sprechen,

dass die Coordination der Kammerbewegung erhalten

werde durch nervöse Elemente, die der Anämie nur

kurze Zeit widerstehen. Da auch reflectorbich von den

verschiedensten Stellen der Herzwand aus Flimmern er-

zeugt werden kann, nimmt er an, dass dadurch ein

intracardiales Gefässncrvencentrum erregt

werde. Dasselbe verlegt er in das Scptum ventriculorum

an die Stelle, deren mechanische Verletzungen nach

seinen und Schmey's Versuchen ebenfalls die Coor-

dination der Herzbewegung aufbebt.

Leitung und Automatie schreibt K. nicht deai

Herzmuskel, sondern den die Herzmuskelfasern um-

spinnenden Nerven netzen zu; sie haben seiner

Meinung nach „den Charactcr von nervösen Central-

orgaueu."

Fischel (24) hat an Säugethicrherzen, dereii

vier Abtheilungen nach dem Verfahren von Knoll ihr?

Zusammenziehungen aufschrieben, die Kolgen der elee-

trischen Reizung untersucht. Er bestätigt dabti

im Weseutlichen bekannte Thatsacben. Bemerken?-

werth ist das vou ihm beobachtete Flimmern einzelner

Herzabschnitte bei rhythmischem Schlagen der anderen,

sowie der tonische Zustand, in den die Ventrikel

während der Reizung verfallen. Kettenströme wirken

den rhythmischen Inductionsströmcn sehr ähnlich. Am

asphyktischen oder durch Chloroform vergifteten Ben«

Hessen sich durch electrische Reizung Contractioneu des

Herzens hervorrufen. Vagusreizung wirkte während der

Herzreizung auf die einzelnen Hersabscbnitte sehr ver-

schiedenartig; Flimmern beider Ventrikel Hess sjcii

durch sie nicht aufheben. Der Blutdruck sinkt naeb

den Beobachtungen des Vcrf.'s infolge electriscber Hen

reizung meistens; während der Dyspuoe und wahrend

eines durch Vagusreizung hervorgerufenen Herzstill-

standes kann dagegen die Reizung des Herzens Druck-

steigerung bewirken.

Langendorff (48) hat gemeinschaftlich mit Na-

wrocki den Einfluss der Temperatur auf das

isolirte. künstlich gespeiste Säugethierher«

untersucht. Die Temperatur wurde innerhalb weiter

Grenzen im Wesentlichen durch Ernährung oder Ab-

kühlung des durch die Kranzgefässe geleiteten Blutes

verändert. Bezüglich der Höhe der Pulse ist so viel

zu sagen, dass mit zunehmender Ernährung dieselbe

bis zu einem gewissen Maximum wächst; die Life

des Optimums ist tiefer als die normale Körperwirme:

jenseits desselben nimmt die Pulshöhe wieder ab.

Der zeitliehe Ablauf der Herzpulse wird durrt

Wärme beschleunigt, durch Kälte herabgesetzt (bis aut

10— 12 See. für einen Schlag). Die Strömungsge-

schwindigkeit des warmen Blutes ist grösser, ab

die des kalten. Die Schlagzahl wird durch Kitte

verringert, durch Wärme vermehrt; die höchsten Frt

quenzen waren 360 - 370 pro Min. (Katzenherz), die nie-

drigsten (bei regulärem Rhythmus) 1—2 pro Min. <ieb:

man von eiuem annähernd normalen Wärmezustand d< >

Herzens aus, so vermindert sich mit sinkender Tempe-

ratur die Frequenz anfangs mit wachsender, später mit

abnehmender Geschwindigkeit; bei über die normal-

steigender Temperatur wächst die Frequenz langsamer

als die Wärme des Herzens; jenseits eines, übrige:^

verschieblichen Optimums nimmt die Schlagzahl wie-

der ab.
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Die tiefsteu Wärmegrade, bei denen das Herz

noch schlagen kann, lagen bei 6—7° C. ; aber selbst

das noch stärker abgekühlte stillstehende Herz kaun

riurrh Wärmezufuhr wieder zum Pulsireu gebracht

werden. Temperaturerhöhung wurde bis zu 45 bis

46.5 °, einmal bis 49 0 vertragen ; die oberste Grenze
ist durch den Eintritt der Starre gegeben.

Athanasiu und Carvallo (2) konnten Säuge-

tieren bis zu 90—92° C. erwärmte Kochsalz-
lösung in's Blut spritzen, ohne dass die Thiere zu

Grunde gingen. Die Injeetionsmenge darf aber bei

Hunden nicht mehr als 4—5 g, bei Kaninchen nicht

mehr als 2—3 g pro Kilogramm Körpergewicht betragen

und höchstens so schnell geschehen, dass in 1 See.

10 com in's Blut gelangen. An einem und demselben

Thiere können bei Einhaltung gewisser Pausen mehrere

solcher Einspritzungen gemacht werden. Unter dem
Einfluss der heissen Injeotion steigt die Temperatur des

im Herzen, in der Lungenarterie u. s. w. enthaltenen

Blutes; doch kann sie ohne Schaden 55—60" C. er-

reichen. Versuche an Schildkröten lehrten, dass das

Herz Innentemperaturen von 48—50° wahrend 19 bis

24 See. aushält.

Magrath und Kennedy (51) haben am isolir-

t

e

ei Säugethicrherzen den Einfluss untersucht, den

bei sonst gleichen Bedingungen die Stärke der Kranz-

arterienspeisuiig auf Frequenz und Stärke des Herz-

schlages ausübt. Die Blutspeisuug wurde durch Aen-

'ierung der Druckhöhe variirt; ein Tropfenzähler

markirte die Ausflussgeschwindigkeit (aus den Art. pul-

BOOalis); der Blutdruck wurde durch ein Quecksilber-

manometer, der intracardiale Druck durch ein Hürthle-

sches Gummimanometer registirt. Das Ergebniss

dieser Versuche war, dass die Stärke des Herzschlages

bei verringerter Blutzufuhr sinkt, bei verstärkter steigt.

Weit weniger wird die Frequenz der Herzschlage durch

die Stärke der Blutspeisung verändert. (Einen ähn-

lichen Schluss hatte auch Ref. aus seinen Beobachtun-

gen gezogen.)

Einige weitere Beobachtungen der Verff. beziehen

sich auf den die Circulation durch die Herzwand hem-

menden Einfluss der Ausdehnung der Herzkammern,
auf den Blutnbfluss durch die Venulae Thebesii in den

linken Ventrikel, auf die mangelnde Fibrinbilduug in

dem durch Herz und Lungen geleiteten Blut, endlich

Nif die Erholung des Herzens nach eingetretenem

\ limmern.

Krank's (23) experimentelles Hülfsmittel
für die Kritik der K am m erdr u c kc u rven besteht

aus einem Maximum- und Minimumventil, das unter

mehr oder weniger ausgiebiger Oeffnung einer ventil-

losen Seitenverbindung eine successive Aufzeichnung

der Druckcurve erlaubt, ohne dass sie durch Schlcu-

derungen entstellt ist. F. hat mittels dieser Vorrich-

tung festgestellt, dass die richtige Kammerdruckcurvc

- f inen im Allgemeinen sehr einfachen Verlauf zeigt."

Van de Velde (fiG) schliesst sich der Ansicht

Tarchanoffs, dass Fälle von w i 1 1 k ii r 1 ich er Be-

schleunigung des Herzschlages nicht so selten

*ien, nach eigenen Erfahrungen an. An sich selbst.

sowie an fünf weiteren Personen beobachtete er Ver-

mehrung der Pulsfrequenz .ausschliesslich durch einen

darauf gerichteten Willensact". Veränderungen der

Athmuug, Muskclcontraetionen, Erweiterung von zur

Erhöhung der Herzthätigkeit geeigneten Vorstellungen

oder vasomotorische Erregungen konnten ausgeschlossen

werden.

Die betr. Personen zeigten im L'ebrigen keine ausscr-

gewöhnliche Gewalt über ihre Musculatur (Beweguug der

Ohren u. dgl.).

Muskens (58) zeigt, dass beim Frosch Reflexe

vom Herzvcntrikel auf das Herz existiren. Diese

Reflexe beschranken sieh nicht auf die gereizte Kammer
sondern betheiligen alle Herzabtheilungen. Ihrer Natur

nach sind diese Reflexe verschiedener Art: sie bestehen

in Aenderungen der Kraft resp. Grösse der Systolen

(inotrope Effecte), oder in solchen des Tempo's der

Herzschläge (chronotrope Effecte) oder endlich in Aen-

derungen der Leitungsfähigkeit der Muskelfasern (dro-

motrope Effecte). Nach Zerstörung des cerebrospinalen

Nervensystems verschwiuden alle diese Wirkungen

spurlos: sie kommen also nicht in den Hcrzgauglien

zu Stande, sondern in den grossen Nervcnceutren,

wahrscheinlich in der Med. oblongata. Die Bedeutuug

dieser Reflexe sieht M. darin, dass sie bei Störungen,

die die Herzwand treffen, ein wichtiges Hülfsmittel für

die Rcgulirung der Herzthätigkeit sein können. Neben

der myogenen scheint also auch eine neurogene Selhst-

regulirung des Herzens zu bestehen.

In einer Nachschrift (54) wpist M. darauf hin,

dass schon Knoll Reflexe (und zwar positiv-chrono-

trope) vom Herzen auf das Herz von Säugethiercn be-

trachtet hat.

Knoll (44) findet, dass bei electrischcr, dyspno-

ischer und reflectorischer Vagusreizung in der Regel

der Herzschlag, besonders der Vorhöfe geschwächt

wird; bei Hunden und Kaninchen können die Vorhöfe

sogar gelähmt werden, während Stillstand der Kammern

nur durch Hemmung des Rhythmus entsteht. Die

schwächende Wirkung der Vagusreizung überdauert die

Reizung länger als die verlangsamende und ist erst im

späteren Verlauf oder sogar erst nach Beendigung der

Reizung am stärksten ausgesprochen. Seltener ist in-

folge der Reizung, und zwar besonders an den Kammern,

eine Verstärkung des Herzschlages vorhanden. Da

die Möglichkeit vorliegt, dass sie der gleichzeitigen,

wenn auch oft geringen, Frequenzverminderung ihren

Ursprung verdankt, will K. in ihrem Auftreten noch

nicht den sicheren Beweis für die Wirksamkeit »aug-

mentorischer" Fasern sehen. K. bespricht ferner die

Unregelmässigkeiten der Herzthätigkeit. die Incongru-

enzen zwischen Yorhof- und Kammerpulsen, (Stillstand

der Kammern bei ungeäuderter Vorhofthätigkeit u. a.),

die bei der Vagusreizung eintreten können und die er

z. Th. auf herabgesetzte Erregbarkeit des Ventrikels

zurückführt. Das Auftreten kräftiger Kammerpulsc ist

nicht an das Vorhandensein ausgeprägter Vorholpulse

gebunden: erstere können vielmehr auch bei beträcht-

licher Abschwäehung und scheinbarer Ruhe der Atrien

sieh linden. K. meint deshalb, dass die von den grossen

13* Digitized by Google
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Venen ausgehenden Impulse von den Vorkammern auf

die Kammern übertragen werden können, ohne dass die

ersteren in sichtbare Contractionen gerathen.

Die schon von anderen Beobachtern festgestellte

Thatsache, dass der Vagus infolge der durch ihn her-

beigeführten Arbeitspausen restaurirend auf den Herz-

muskel wirkt, bestätigt Verfasser; trophische Wir-
kungen des Herzvagus nimmt er nicht an. Er be-

spricht schliesslich einige während und nach der Vagus-

reizung zu beobachtende Blutdruckerscheinungen,
über deren Ursachen die von ihm benutzte graphische

Darstellung der Thätigkeit aller vier Herzabtheilnngen

befriedigende Auskunft giebt.

In seiner ferneren Mittheilung (45) behandelt K.

den Einfluss des Uerzvagus auf die Zusammen-

Ziehungen der in passender Weise isolirt untersuchten

Vena cava superior der Säugethiere. Danach

ändert sich die Rhythmik der Venenpulse im Allge-

meinen ebenso wie die des Herzschlages; aber es ent-

spricht nicht nur jedem combinirten Vorhofkammcrpuls,

sondern jedem Vorhof- und jedem Kamroerscblag eine

Vencncontractionen. Schlagen also die Ventrikel,

während die Arterien stillstehen, oder pulsiren die

Atrien bei Vcutrikelstillstand, so schlagen in beiden

Fällen die Hohlvcuen isochron mit dem pulsirenden

Herzabschnitt. K. glaubt, dass die rhythmischen Im-

pulse für das Herz von den grossen Venenstämmen aus-

gehen.

An einem Kalbe beobachteten Hunt und Har-

rington (41) bei Vagusreizung mehrmals eine

starke Vcrlangsamung der Kammern bei viel geringerer

Frequenzänderung der Vorhöfe, sowie eine allein auf

die Ventrikel sich erstreckende Nachwirkung. Letztere

machte sich derartig geltend, dass die Vorhöfe doppelt

so schnell schlugen, wie die Kammern. Umgekehrt

sahen sie bei Reizung des Accelerans (N. vertebralis)

die Vorhöfe beschleunigt, während dcrSchlag der Ventrikel

sich leicht verlangsamte. Durch Reizung des 2. Ram.

communicans dagegen wurden sowohl die Kammern als

die Vorkammern zu schnellerem Schlagen angeregt.

Reizung der Aecelcratoreu war auch bei gleichzeitiger

Vagusreizung wirksam.

Bait hatte gefunden, dass bei gleichzeitiger

Reizung des X. vagus und des X. accelerans

stets die Wirkung des ersteren überwiegt, dergestalt,

dass selbst bei maximaler Reizung der beschleuni-

genden und bei minimaler der hemmenden Nerven die

Wirkung eine solche ist, als wäre nur der Vagus allein

gereizt worden. Dieser Aufstellung wiederspricht Hunt
(89) auf Grund einer eingehenden an Hunden, Katzen

und Kaninchen angestellten Untersuchung. Er findet,

dass die Wirkungen beider Nerven zur Erscheinung

kommen, sei es, dass sie gleichzeitig gereizt werden, sei es,

dass der Vagus während bestehender Acceleratorenreizung

oder die Acccleratorcn während bestehender Vagusreizung

erregt werden. Bei merklieh gleichstarker Erregung beider

Xerven ändert sich die Frequenz des Herzschlages nur

sehr wenig: wird der Vagus stärker gereizt als der

Accelerans, so verlangsamt sieh das Herz, ist die Reizung

des Accelerans die stärkere, so wird sein Schlag be-

schleunigt. In allen Fällen ist die Wirkung der simul-

tanen Reizung annähernd gleich den algebraischen

Summen der Wirkung eines jeden der beiden Hann;

der hemmende Effect überwiegt nicht häufiger als der

accelerirende.

Vagus und Accelerans sind somit wahre Anta-

gonisten, und es liegt kein Grund mehr vor, anzu-

uchmen, dass sie auf verschiedenartige Endapparate

wirken.

Grossmann (26) beurtheilt die Grösse der

Herzarbeit nach dem Verhältniss des arteriellen Blut-

druckes zur Höbe des Druckes im linken Vorhof, indem

er annimmt, dass je grösser die Blutausgabc des linker.

Ventrikels, desto geringer der Druck im linken Äthan,

sein müsse. Von diesem Gesichtspunkte aus bat er die

Veränderungen der Herzarbeit bei Reizung der cen-

tralen Stümpfe sensibler Nerven untersucht Kr

findet, dass die centrale Nervenreizung sowohl

das vasomotorische Centrum als auch das Herr

beeinflusst. In der Mehrzahl der Fälle wird die

Herzarbeit begünstigt, selten geschädigt. Beides kann

bei steigendem wie bei sinkendem Drucke, also ver-

mehrter oder verminderter Herzanstrenguog der

Fall sein. Verbessert und nur in seltenen Fällen ver-

ringert wird die Herzarbeit bei Reizung der Armnerrer,.

des Isebiadicus, Trigeminus, Glossopharyngeus, Hype

gastricus, Erigens, Splanchnicus, verschlechtert durch

Erregung des N. laryngeus sup., der Nasenscbleimbaut.

des Phrenicus und Sympathicus. Wirkungslos ist der

Accessorius, Laryng. recurrens und Opticus. Die ver-

stärkenden Wirkungen sind gebunden an die Integriü;

der Nn. accclerautes, die schwächenden an die der ÜB.

vagi, können aber auch unabhängig von Khythmu?-

äuderungen auftreten. Verf. erinnert an die ThaUaeie,

dass die Herznerven im Stande sind, auch die Aus-

giebig k e i t der Herzcontractionen zu verändern (C o at s.

Pawlow). Auf ihre reflectorische Erregung sind dir

Folgen der Reizung sensibler Nerven zurückzuführen

Barbera (8) findet, dass die Erregbarkeit

der Herzvagi und noch schneller die der Nn.de-

pressores durch Einführung von Jodnatrium in's

Blut aufgehoben, durch Einspritzung von Natrium

phosphat dagegen erhöht wird. Beide Wirkungen treter.

auch nach Fortnahme der Schilddrüsen ein. Das pbov

phorsaurc Natron beseitigt die giftige Wirkung de>

.lodsalzes.

A. Ewald (20) empfiehlt warm die Tritonen

lungen zur microscopischen Beobach tung de>

Blut lauf es; er schildert die Präparation und be-

schreibt einen in passender Weise eingerichteten Object-

träger. Vor der Benutzung der complicirter gebauten

und nicht pigmentfreien Froschlungen mittels des

Hol mg re Irschen Apparates scheint die des Triton*

mancherlei Vorzüge zu besitzen.

Hill und Barnard (33) beschreiben ein neue*

Sphygmometer, das sich leicht und schnell »ur

Bestimmung des arteriellen Blutdruckes beim

Menschen anwenden lässt. Das Princip des Apparates

ist dasselbe, das schon Marey, neuerdings Mosso an-

gewendet haben: die von den Vcrff. beschriebene Vor-
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richtung ist aber offenbar handlicher. Sie besteht aus

einem innen mit einem elastischen Luftkissen gefütterten

Armband, das um den Oberarm gelegt wird. Oer Luft-

raum steht in Verbindung mit einer kleinen Druck-

pumpe und einem Metallmanometer. Mittels der Pumpe

wird der Druck so lange gesteigert, bis die Puls-

schwankungen des Manometerzeigers maximal sind. Der

dann abgelesene Druck ist der mittlere Blutdruck.

Binet und Vaschide (7), die das Mosso'scbe

Sphygmomanometer zur Anstellung physiologischer

Experimente benutzten, rinden dieses Instrument weniger

mr Messung des absoluten Druckes als zur Bestimmung

von Druckänderungen brauchbar. Sie weisen nach,

dass die verschiedensten geistigen Operationen (ermüdende

Sinnesreize, Ausführung schwieriger Rechnungen) Affecte,

Schmerz u. s. w. den Blutdruck mehr oder weniger

steigern.

Hill, Barnard und Sequira (85) betonen die

Bedeutung der Thatsache, dass die Radialarterie von

2 Venen begleitet ist und häufig noch eine dritte über

die Arterie hinwegzieht, für die Auffassung und Deutung

der S p h y g m o g r a m m e. Die Sphyraographencurvc

muss in erheblicher Weise von der Höhe des ve-
nösen Blutdruckes beeinflusst werden. Dies

beweisen die Verff. auch durch mehrfach variirte Ver-

buche an Menschen und Thieren. Da ein Anwachsen

des intratboraealen Druckes den venösen Blutdruck

steigert, so »eigen trotz der gleichzeitigen Abnahme
des arteriellen Druckes die Pulscurven ein Ansteigen.

So erklären sich die bekannten sphygmographischen Er-

scheinungen beim Valsal va'schen Versuch, die, so

Uuge man nur an den arteriellen Druck dachte, mit

den Ergebnissen des Thierversuchs im Widerspruch zu

>tehen schienen.

Hallion und Comte (27) haben mittels des von

innen angegebenen Plethysmographen den „To-

Ulpuls"4

(die Verff. bezeichnen ihn auch als Capillar-

puls) an einen oder mehreren Fingern beim Menschen

und an der Pfote beim Hunde untersucht und beson-

ders auch mit den gleichzeitigen Aufzeichnungen eines

Sphygmographen oder Tonographen verglichen. Danach

*ind, wenn nicht localc Circulationsvcränderungen vor-

liegen, die Erscheinungen des Totalpulses denen des

arteriellen durchaus analog: er unterliegt denselben

Aenderungen wie dieser unter dem Einfluss der Varia-

tionen des Blutdrucks, der Muskelthätigkcit, der Ver-

dauung u. s. w. Locale Einflüsse (Verengerung der

entsprechenden Arterien, venöse Stauung, Lageverände-

rungen des ciplorirten Gliedes, verändern Form und

Amplitude des Totalpulses in charactcristischer Weise.

leber den wichtigsten Inhalt des 1. Abschnittes

der Arbeit von Hill und Barnard (34) über den
Einfluss der Schwere auf den Blutlauf ist be-

reits berichtet worden (S. Ber. 1895. S. 178). Der

2. Abschnitt handelt von der Vagus reizung. Die

Verff. zeigen, dass die herzhemmendc Wirkung des Va-

gus durch die durch Hirnanämie verursachten krampf-

haften Exspirationsbewegungen und die dadurch herbei-

geführte Steigerung des venösen Blutdruckes über-

wunden und dass infolge dessen bei Ausschaltung des

Ausathmungsorganes die Hemmung des Herzschlages

bedeutend verlängert wird. Diese Ausschaltung geschah

in den Versuchen der Verff. durch Chloroformvergiftung

oder durch Durchschncidung des Rückenmarkes in der

Höhe des 1. Brustwirbels. Künstlichen Ersatz für die

fehlenden Exspirationskrämpfe liefert Compression des

Bauches oder des Herzens oder plötzliche Aenderung

der Körperstellung, besonders Ucbergang von der Fuss-

stellung zur Horizontal läge.

Im 3. Theil ihrer Mittheilung behandeln die Verff.

den mittleren Blutdruck. Die Betrachtungen der

Verff. kommen darauf hinaus, dass man von einem

Mitteldruck wie beim Wcber'schen Krcislaufschema

nicht sprechen kann. Die Verhältnisse im Körper sind

nicht der Art, dass Abnahme oder Zunahme des Druckes

an einer Stelle des Gcfdsssystcms eine entgegensetzte

Aenderung an anderen Stellen hervorbringt. So kann

z. B. trotz enormer Aenderung des arteriellen Blut-

drucks (durch Einspritzung von Nebennierenextract oder

Absynthessenz) der venöse Druck durchaus constant

bleiben.

Bergcndal (5) weist nach, dass bei der acuten
Verblutung, die am Kreislauf- und Athmungsapparat

beobachteten Erscheinungen in derselben Weise ab-

laufen, wie bei der acuten Erstickung (Lande rgreen).

Insbesondere wird auch hier das Herz (durch centrale

Vagusreizung) verlangsamt und im Stadium der präter-

minalen Atherapause gehemmt, und es treten die Muskel-

krämpfc nur während des Erregungsstadiums auf. Die

Atherapause sclbs erscheint um so früher, je schneller

die Blutung erfolgt. Bei langsamer Verblutung ist der

Erstickungsverlauf ein mehr chronischer; zu Stillständen

der Athmung und der Ucrzthätigkcit kommt es hier

nicht. (Vgl. Ber. 1896. S. 181. No. 18.)

Zur Untersuchung des Tonus der Blutgefässe

bei localer Einwirkung von Wärme und Kälte

bediente sich Amitin (1) des Mosso-Kronecker'schcn

Plethysmographenärmels. Der in ihn eingeführte Arm
wurde durch Erwärmung und Abkühlung des Wassers

verschiedenen Temperaturen ausgesetzt. Es ergab sich,

dass allmälige Steigerung von der als normal empfun-

denen Temperatur von 33° bis auf 43° die Blutgefässe

erweitert, das Armvolumen vergrössert. Diese Erscheinung

beruht nur auf einer Abnahme des Gefässtonus, nicht

auf einer Lähmung, denn Hautreize und Affecte führen

sofort zu einer Gefässvereugung. Bei hohen Tempe-

raturen war die Gefässerweiterung verhältnissmässig

kleiner als bei niedrigerer (innerhalb des angerührten

Intervalls.) War die Temperatur des Bades constant

geworden, so behielt der Arm uugefähr das erreichte

Volumen. Allmälige Herabsetzung der Temperatur (31

bis 12°) verminderte das Armvolumen um so mehr, je

tiefer die Wärme sank: doch waren die anfänglichen

Tonusveränderungen grösser als die späteren. Tempe-

raturen unter 18—12° veranlassten sogleich tonischen

Gefässkrampf ; der Arm wird leichenblass, eyanotiseh

und unempfindlich: ausserhalb des Bades ist er infolge

von zeitweiliger Lähmung der Gcfässc dunkelroth.

Plötzliche grosse Tcmperaturveräuderungen wirkten

stets gefiissverengernd. Der andere, in einem neutral
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temperirten Plethysmographen befindliche Arm zeigte

bei allmäliger Erwärmung des Versuchsarms keine

Aenderung seines Volumens, bei Abkühlung des letz-

teren wurde dagegen auch in ihm der Gefasstonus ver-

mehrt.

Nach Morat (52) entspringen die vasodilatalo-

rischen Nerven in zweierlei Weise aus dem cere-

brospinalen Centraiorgan: die einen (aus dem Dorsal-

mark stammenden) verlaufen in den vorderen, die

anderen (aus dem Lcndcninark) in den hinteren Rückcn-

markswurzcln (Stricker) odder in ihren ensprechenden

Hirnncrvcnwurzcln (z. B. denen des N. trigeminus). Die

enteren schlicsscn sieh dem Sympathicus an, die anderen

verlaufen direct zu ihren Endorganen. Die trophischen

Centren für die mit den hinteren Hückenmarkswurzeln

austretenden gefässerweiternden Fasern liegen nicht in

rhu Intervcrtebralganglien. sondern im Rückenmark.

Dies folgert M. aus Durchschncidungsversuchen im

Gebiet des Lendenmarks. Die Degeneration dieser

Fasern (nach Durehsehneidung zwischen Rückenmark

und Ganglion) (ritt aber erst sehr spät ein, so dass sie

?.. B. nach 64 Tagen noch unvollständig sein kann; in

einem Ausnahmefall war sie schon nach 25 Tagen aus-

gebildet.

Mit Hülfe des volumetrischen Verfahrens haben

Franeois - Franck und Hallion (22) die vaso-

motorische Innervation des Pancreas unter-

sucht. Wie andere Organe, zeigt auch diese Drüse

pulsatorischc und undulatorische Schwankungen ihres

Volumen.», letztere das umgekehrte Bild der Blutdruck-

undulationen darstellend. Der Brustsympathieus übt

einen gefässverengernden Einfluss; die ent-

sprechenden Nerven kommen aus dem 6. und den

tiefer entspringenden Dorsalncrvcn : gelangen in den

Splanchnicus major und zum Plexus solaris. Der Kin-

fluss des Grenzstranges ist ein bilateraler, während jede

Niere nur von dem Sympathicus ihrer Seite innervirt

wird. Auch noch unterhalb des Ursprungs des Splanch-

nicus, nämlich bis zum 2. Ram. communicans lumbalis

hinab, fliessen dem Sympathicus Gefässvcrcngcrer zu,

die mittels des N. splanchnicus minor mm Plexus

pancreaticus ziehen.

Der Sympathicus hat auch einen geringen vaso-

dilatorischen Einfluss: viel bedeutender ist aber

der des N. vagus (beiderseits), der keine Constrictoren

enthält. Von den sensiblen Nerven aus lässt sich

reflcctorische Gefässverengerung erzeugen, während

die ceutripetalcn Vagusfasern die Gefässe des Pancreas

refiectoriseh erweitern. Dyspnoe bewirkt nach schnell

vorübergehender Gefässverengerung eine starke Dilata-

tion der Pancrcasgefässe.

Franeois - Franck und Hallion (21) unter-

suchten ferner mit Hülfe der volumetrischen Methode die

vasomotorischen Nerven der Leber. Zunächst

überzeugten sie sich durch eine eingehende experimentelle

Kritik von der Brauchbarkeit ihrer Methode. Beim

Studium der Constrictoren müssen vor allem Reflexe

vermieden werden, was durch Durehsehneidung der

betreffenden Rami communicautes des Sympathicus ge-

lingt. I>ie Gefässvcrcngcrer entspringen aus dem Rücken-

mark vom G. Dorsalnerven an bis zum 2. Lcndenuenen

und gelangen durch den Sympathicus zur Leber. Beid*

Grenzstränge sind in gleicher Weise wirksam, die ruo-

motorische W.rkung des N. vertebralis und der Ausi

subclavia (Vieusscni) ist nur eine indirecte. Die Vaso-

motoren innerviren sowohl die Acste der Art. hepatka

als die der Pfortader; Compression eines der beiden

Gefässe hebt den vasomotorischen Eflect der Nerven

reizung nicht auf.

Refiectoriseh lässt sich die Gefässverengerunf;

in der Leber constant durch Reizung sensibler Nencu.

selten vom Vagus aus herbeiführen. Auch Erstickung

bringt die Lebergefissc zur Verengerung.

Pntrizi (57) untersuchte die Volumverändf-

rungen des Armes, des Beines und (an einen

Knaben mit Schädeldefect) des Gehirns unter den

Einfluss sensibler und sensorischer Reiic

l'nabhängig von der Natur und der Intensität der

Reize tritt in der Mehrzahl der Fälle reflcctorische Ver-

engung mit Volumabnahme ein; nur in 15 pCt di~

Fälle wurde Volumzunnhme beobachtet; noch seltfwr

war die Gcfässerweiteruug während des Schlafes. P.v,

(ichirnvolumen zeigte häufiger eine Zunahme; im Scilla'

war auch hier Gcfässdilatation viel seltener. Im All-

gemeinen verhalten sich ihrer Ausbreitung ntrt

die Gefässreflexe ähnlich der der Muskeln des »nimahi

Lebens. Ein auf das gereizt« Glied beschränkt«

Reflex erfolgt in kürzerer Zeit, als ein entfernter. Di«

Latenzzeit betrug für den Arm etwa 8 Sccunder,

für das Bein etwa 5 Seeunden. Eine Verlängerung der-

selben bei der Gefässerweiterung war nicht vorhandfr.

Aehnlich dem ersteren Werth war die Latenzzeit für

die Volumveränderung des Gehirns bei sensorielKii

Reizungen. Eine bedeutende Verlängerung erfuhr die

Latenzzeit durch den Schlaf. Sinnesreize hatten m
den Extremitäten eine grössere Latenz als sensible

Reize. Je kürzer die Zeit der latenten Reizung, dest«

lebhafter war in der Regel die Gefässrcaction. nur im

Schlaf waren die Gefässreflexe meist kräftig, aber trage.

Reiner und Schnitzler (60) zählten die aus der

V. jugul. ext. (nach Unterbindung aller Aeste mit Aus-

nahme der Hirnvene) ausfliessenden Bluttropfen bei

curarisirten Hunden und gewannen dadurch ein Maass

für die aus dem Gehirn abfliessende Blut-

menge. Wurde nun durch Splanchniousreiaung Ai

arterielle Blutdruck gesteigert, so stieg der Ausfluss au>

der Vene. Dasselbe war aber in demselben Maasse

auch dann der Fall, wenn durch Eröffnung der Mem-

brana obturatoria der Cerebrospinalflüssigkeit freier

Abfluss geschafft worden war. Bei manchen Hundfii

bewirkt Reizung des centralen Vagosympathicusstumpfc*

Hyperämie des Gehirns. Das Blut fliesst dann aus d<r

llimvene in continuirlichem Strome ab. Auch hierbei

ist es gleichgiltig, ob der Subarachnoidealraum offen

ist oder nicht. Dasselbe ergab sich für die durch

Stryehuinvcrgiitung (Gärtner und Wagner) erzeug»

enorme Steigerung des Hirnblutstromes. Die Verl

schlicsscn aus diesen Beobachtungen, dass der Einfloß

der Cerebrospinalflüssigkeit für dio Regelung der Blut-

strömung in der Sehädelkapscl nur gering ist und d»»
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das Schadelinnere auch für einen aussergewöhnlichen

Wechsel der Blutfülle Raum hat.

H<fdon (32) ronstatirte im X. laryngeus sup.

gefässerweiternde Fasern für die Kchlkopf-

soh leim haut. Er operirte an curarisirten Hunden,

deren Larynx von ohen her beleuchtet und beobachtet

wurde. Tetauisirung des Nerven brachte auf der Seite

der Reizung die Gefässc der den Arytänoidknorpel be-

deckenden und die der Intcrarytänoidregion angehörigen

Schleimhaut, sowie die der Epiglottis zur Erweiterung.

Zugleich tritt, wie auch Kok in beobachtet hatte, leb-

hafte Sccretion der Schleimdrüsen auf. Auch

sie ist einseitig. Keflectorische Gefässcrweiterung lässt

sich durch Reizung des centralen Laryngeusstumpfes

nicht erzielen: ebenso wenig war etwas Sicheres über

das Vorbandensein von Gefässverengerungsnerven zu er-

mitteln.

Delezenuc (15. 16) stellt zwischen zwei curari-

rirten Hunden eine „gekreuzte Circulation" (Fredericq)

N her, dass die eine hintere Extremität des Thieres A,

die nur durch ihre Nerven mit dem übrigen Körper

noch zusammenhängt, ihr arterielles Blut vom Thiere B

- rbält und an dieses auch ihr Venenblut abgiebt. Wird

nun auf irgend eine Weise bei Hund B eine Blutdruck-

Weigerung verursacht, so steigt auch der Carotidcndruck

des Hundes A. Verf. erklärt diese Erscheinung durch

die Reizung sensibler Gefässncrven (Heger,

•Stit-non u. A.) in der isolirten Extremität, die durch

das plötzliche Anwachsen des Blutdruckes verursacht

«ei; er glaubt, dass diese seusiblen Apparate für die

Regulation des allgemeinen arteriellen

Ii ruck es von Wichtigkeit sind.

S t e fa n i (65) dagegen bestreitet, dass Veränderung
des Blutdruck es in einem Gefässgebiete auf reflectori-

-chemWegc den Tonus der übrigen Gefässe zu beeinflussen

vermöge. Leitete er physiologische Kochsalzlösung durch

die Blutgefässe eines Beines beim Hunde, so hatte weder

Erhöhung noch Erniedrigung des Speisungsdnickes irgend

einen Einfluss auf die Höhe des allgemeinen arteriellen

Blutdruckes oder auf den Rhythmus des Herzens.

Die Herzverlangsamung, die infolge arterieller

Blutdrucksteigerung entsteht, bleibt nach Durchschnei-

dung der Vagi bekanntlich aus. Der gesteigerte Druck

bewirkt dann durch directe Beeinflussung des Herzens

beschleunigte Thätigkeit desselben. St. findet nun,

dass (bei erhaltenen Vagi) die durch Drucksteigerung

bedingte Verlangsamung des Herzschlages nicht aus-

bleibt, wenn man die Nn. depressores durchschneidet,

und dass sie, wie schon Knoll gefunden hatte, auch

nach vorgängiger Durchschneidung des Ualsmarkes in

der Höhe des 2. Wirbels eintritt. Der gesteigerte Druck

wirkt also direct erregend auf das Herzhemmungs-

'eotrum des Kopfmarkes.

Lcwy (50) hat Untersuchungen über die Rei-

bung des Blutes angestellt und sich dazu horizon-

taler Glascapillaren von 0,2—0,56 mm Radius bedient.

Das Blut wurde tbcils defibrinirt, thcils durch Auf-

in Ammoniumoialatlösung vor dem Gerinnen

Die Beobachtungstemperatnr betrug 37 bis

40* C. Es ergab sich, dass unter diesen Umständen

»las Blut gerade so wie eine homogene Flüssigkeit den

Poiscuil le'schen Gesetzen gehorcht. Die Con-

stante der inneren Reibung zeigte selbst bei Individuen

derselben Thierart erhebliche Schwankungen ; im Mittel

betrug sie bei Körpertemperatur für Wasser 0,0007,

für Blut 0,00025.

Fraglich erscheint dem Verf., ob diese Beziehungen

auch für die anatomischen Capillaren gelten;

nimmt man dies an, so ergiebt sich, dass für die

Capillaren nur ein Gefälle verbraucht wird, das einer

Blutsäule von 6 cm Höhe entspricht, während die

kleinsten Arterien einen viel grösseren Anthcil des

arteriellen Druckes (40— 150 cm), die kleinsten Venen

dagegen nur noch wenig für sich in Anspruch nehmen

würden.

Hürthle (38) bestimmte den Reibungs-

coefficic nten des lebenden Blutes, indem er

das Aortenblut direct durch calibrirte Röhren strömen

licss. Setzt man die innere Reibung des destillirten

Wassers bei 37" C 1. so ist die des Blutes beim

Hunde = 4,5, bei der Katze = 4,1, beim Kaninchen

= 3,2. Unter Zugrundelegung der Beobachtungen von

Tigerstedt über die p. scc. durch die Aorta strömende

Blutmenge und die gleichzeitige Höhe des arteriellen

Druckes, berechnet II. mit Benutzung der Po iseu.il le-

schen Formel den Widerstand der Aortenbahn

beim Kaninchen. Er gleicht dem einer cylindrischen

Röhre von der Weite der Aorta (8 mm Durchmesser)

und einer Länge von 300 m.

Den Widerstand, den eine Hundeniere dem

Blutstrom entgegenstellt, berechnet II. ebenfalls an der

Hand Tigers tedt'scher Daten. Er ist gleich dem

einer Röhre von 4,G mm Durchmesser (dem Durchmesser

der Nierenarterie bei 100 mm Hg- Druck) und 35 ra

Länge.

Nach Hamburger (28) hat die Athmung einen

Einfluss auf das Volumen und die Gestalt der rothen

und der farblosen Blutkörperchen. Währenddem das

Blut nämlich die Capillaren passirt, vergrössert sich

ihr Volumen, weil durch die Einwirkung der Kohlen-

säure ihr Gehalt an wasseranziehenden Stoffen steigt.

Während das Blut die Lunge durchströmt, wird das

Volumen der Körperchen wieder kleiner. Die rothen

Blutkörper ändern bei ihrer Schwellung auch ihre

Form und können aus diesem Grunde bei microscopischer

Untersuchung verkleinert erscheinen.

Kronecker und Marti (47) haben untersucht,

inwieweit der Eiufluss des Höhenklimas auf die Zahl

der Blutkörperchen (Viault, Miescher) sich

vielleicht auf gewisse Eigentümlichkeiten der Haut-

reizung und der Bestrahlung zurückfuhrrn lasse. An weissen

Ratten untersuchten sie deshalb den Einfluss milderer

und stärkerer chemischer Hautreize (Senfspiritus, Krotonöl)

und den der Belichtung auf die Zahl der rothen Blut-

körperchen und die Hämoglobinmenge des Blutes. Sie

fanden, dass schwache Hautreize die Blutkörperchenzahl

und, in geringerem Maasse, den Ilämoglobingehalt ver-

grössern, starke dagegen herabsetzend wirken. Im

Dunklen gehaltene Thiere zeigten eine Verminderung

der Körperchenzahl: nach etwa 2 Wochen erreichen diese
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ein Minimum, von da an beginnt eine gewisse Regene-

ration. Wurden die Thiere am Tage der Sonne, nachts

dem oleetrischen Lichte ausgesetzt, so wurde die Blut-

körperchenzahl und in minderem Maassc auch der

Hämoglobingchalt des Blutes erhöht.

S c ha u m an und Hosenqvist (64) fanden bei

Hunden, Kaninchen und Tauben, die sie 2—5 Wochen

unter vermindertem Luftd ruck i.450-480 mm Hg)

hielten. Zunahme der Zahl und Grösse der rothen

Blutkörperchen, langsamere Vermehrung des Hämo-

globingehalts des Blutes und Auftreten kernhaltiger

Krythrocyten. Bei der Taube fauden sich in den

rothen Blutkörperchen zuweilen Mitosen. Blut-

körperehcnzahl und Hümoglobinmeugc zeigte vor der

Zunahme eine initiale Verminderung. Aehnlichc Beob-

achtungen wurden am Menschen unter dem Kinfluss

des Höhenklimas (950 m) gemacht.

Die Blutkörperchenvermehrung bei verringertem

Luftdruck, spccicll beim Aufenthalt in hochgelegenen

Orten, ist danach auf eine wirkliche Neubildung
von rothen Blutkörperchen zu beziehen und die An-

nahme einer Conccntrationszunahme des Blutes (Gra-

witz) oder einer ungleichmäßigen Vcrtheilung der

Blutkörperchen (Zuntz) zurückzuweisen.

III. Athmung (Mechanik und Innervation).

Thierische Wärme.

1) Bergcndal, K. und P. Bergman, Zur Phy-
siologie der Intercostalmuskeln. Skand. Arch. f. Physiol.

Bd. VII. S. 178. — 2) Bloch, A. M., Le pneumos'cope.

Arch. de physiolog. (5) T. IX. p. 112. — 3) Du
Bois-Rey mond, R., Betrachtungen über das Ham-
berger'sche Schema und Demonstration eines veränderten

Modells. Archiv für Anat. u. Physiol. (Physiol. Abth.)

S. 152. — 4) Boruttau, EL, Nochmals über den
Luugenvagus. Cbl. f. Physiol. Bd. X. No. 26. (Ge-

gen Le wando wsky.) — 5) Büdingen, Th., Experi-

mentelle Untersuchungen der normalen und patholo-

gisch beeinflussten Druckschwankungen im Brustka.sten.

Archiv für exp. Patb. und Pharmacol. Bd. 39. S. 245.
— 6) Cavazzani, E., Thermogenesc hepatique daus
l'asphyxie et apres la mort. Arch. ital. de biologie.

T. XXVII. p. 314. — 7) Doyon, M., Recherehes sur

rinnervation motricc et iuhibitrice des muscles dupou-
mon. Arch. de physiol. (5.) T. IX. p. 412. — 8)
Dubois, R., Physiologie comparee de la marmotte.
Ktude sur le mecanisme de la thermogenese et le

sommeil chez les mammifrres. Paris. 1896. — 9)
Dutto, U., Riccrche di calorimetria animale. Bull,

della Soc. Lancis. XVII. 2. p. 99. — 9a) Derselbe,
Ricerche calorimetriche sulla marmotta in letargo. Ibid.

p. 120 und Arch. ital. de biologie. T. XXVII. p. 210.

10) Derselbe, Su alcuni tipi di curve calorimetriche.

Bull, della Soo. Lancis. Vol. XVII. 2. p. 281. —
11) Kick, R., Leber die Athemmuskcln. Archiv für

Anat. u. Entwickelungsgeschichte. Suppl.-Bd. Selbst-

referat im Anatom. Anzeiger. Bd. 14. S. 178. — 12)

Lcfevre, J., Determination de la cbaleur perdue par
le surface totale du Corps sous l'action n'-frigerante de
l'eau (etude sur l'hommir). Arch. de phvsiolog. (5).

T. XIII. p. 758. — 13) Derselbe, Lois gencrales de
la refrigt^ration par I*cau chez les oiseaux. Ibidem.

T. IX. p. 802. — 14) Derselbe, M.thode synthe-
tique pour la mesurc des quantites de chaleur debitees

par rorganisme humain sous l'action rofrig.'rante de
l'eau. Comparaison avec la m^thode analvtique etc.

Ibidem. T. VIII. p. 818. - 15) Derselbe, Varia-

, Phtsiolooie.

tions du pouvoir refrigerant de l'eau en fonetion de Ii

temperature et du temps. Etude sur l'homme. Ibid.

T. IX. p. 7. 16) Derselbe, Recherches calorinv-

triques sur les mammiffres. Lois gcnerales de la re-

frigeration par l'eau. Ibidem, p. 317. — 17) H3le
White, W., The means by which tbe temperature ti

the body is maintained in health and disease. Croonian

lecture. Lancet. No. 3851—3854 und British med.

Journ. 26. June and 3. July. — 18) Johannsson,
.1. E., Uebcr das Verhalten der Kohlensäureabgabe und

der Körpertemperatur bei möglichst vollständiger Aus-

schliessung der Muskelthätigkeit. Nordiskt med. Arkir.

Festband. No. 22. — 19) Pembrey, M. S., Tbc tem-

perature of man and animals aftcr section of the apiaal

cord. Brit. med. journal. p. 883. — 20) Derselbe,
Oo the deep and surface temperature of the human
body after traumatic section of spinal cord. Jouni. oi

physiology. Vol. 21. p. XIII. — 21) Rosenthal.
J., Calorimetrische Untersuchungen. VIII. Artikel

Arch. für Anat. und Phys. (Physiol. Abth.) S. 191.

— 22) Derselbe, Dasselbe. VII. Nochmalige Prülur^

und Modification des Luftcalorimeters etc. Ebenda*.

S. 171. — 23) Soe tbcer. F., Uebcr die Korp-nrnm-
der poikilothermen Wirbelthiere. Arch. für exp. I'nth.

und Pharmacol. Bd. XL. S. 53. — 24) Treves. Z,

Sulla funzione respiratoria del nervo vago. Arch. p. 1.

scieuce med. Vol. XXI. No. 9. p. 233. Arch. iW.

de Biologie. T. XXVII. p. 169. - 25) Zuntz, X.,

Uebcr die Bedeutung des Sauerstoffmangels und der

Kohlensäure für die Innervation der Athmung. Arcrrv

für Anat. und Physiol. (Physiol. Abth.). S. 379.

Bergendal und Bergman (I) bestätigen hin-

sichtlich der inspiratorischen Function der Min

intercartilaginci die Angaben von Masoin und du

Bois Reymond (s. Ber. 1896). Die Beobachtung der

vom unteren Rippenansatz losgetrennten Intercostale«

externi bewies mit Sicherheit ihre ebenfalls inspira-

torische Bedeutung. Forner wurde bei Katzen und

Kaninchen ein Stück der Brustwand so präparirt. dass

es die 2. bis 5. Rippe enthielt, von Muskeln aber nur

die lntercostales besass. Bei jeder Einathmung wurden

die Rippen gehoben ; nach Durchschneidung der Externi

hörte diese Bewegung auf: dagegen sah man an den

Rippen deutliche Exspirationsbewegungcn, die nur durch

die Contraction der Intcrni verursacht sein konnten.

Ferner konnten (bei Katzen) alle Atbmungsmuskeln

ausser den lntercostales ausgeschaltet werden, ohne dass

die Ein- und Ausathmungsbewegungen aufhörten. Diese

Muskeln können also bei Fortfall aller anderen die

Athmung allein besorgen. Ob sie auch bei ruhiger

Athmung wirksam sind, wollen die Verff. vorläufig

nicht entscheiden.

R. Fick (11) hält für sicher, dass bei ruhiger

Athmung die Einathmung durch die äusseren Zwischen-

rippen- und die Zwischenknorpelmuskeln, die Aus-

athmung aber durch die inneren Zwischenrippenmus-

keln (vielleicht unter Boihülfe des M. transrersus tho-

racis) und nicht etwa durch die Elasticität des Brust-

korbes bewirkt wird. Die „mögliche Arbeitslcistung*

der Externi einer Seite bei einer Zusammenziebung be-

trägt fast 2 kgm, die der Intcrni mindestens 1,5 kgm

Den ersteren gegenüber kommt die Arbeit der Scaleni

nicht in Betracht und die Function der Levatores cos-

tarum ist überhaupt keine inspiratorische. Die Tbätig-

keit des Zwerchfells wird gewöhnlich überschätzt Viri-

Motorische Versuche zeigten, dass die respiratorischen
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Hülfsmuskeln am Halse bei ruhiger Athmung ganz un-

betheiltgt sind, dass ihre Durchsehueidung demnach die

Atbmutig in keiner Weise becinflusst. Beim Hunde

konnten auch Zwerchfell und Bauchmusculatur ausge-

schaltet werden, ohne dass die Athmung gestört wurde.

R. du Bois- Reymond (8) zeigt an einem modi-

hVirten Hambergcr'sehen Iutercostalmuskelmodell, dass

bei winklig gebogenen „Rippen* die Thätigkeit der Ex-

t'Tni allein nur eine sehr geringe Erweiterung, ja zu-

weilen eine Verengerung des Thorax bewirkt, dass aber

der Hagittaldurchmesser des Thorax stark zunimmt,

wenn gleichzeitig mit den Intercostalcs exterui durch

die lntercartilnginei die .Rippenknorpel* in Thätigkeit

(Ceratbcn.

Büdingen (5) construirte eiuen Thoraxdruck-
nesser. mittelst dessen der intrathoracale Druck und

dessen Schwankungen graphisch registrirt und gemessen

«••rden konnten. Der Apparat konnte durch irgend

einen lntercostalraum eingeführt werden, ohne dass Luft

i indrang. Die Krgebnisse der am Hunde und Kaninchen

ausgeführten Messungen bestätigen im Wesentlichen die

auf indirectem Wege gewonnenen Resultate von Heyn-
mus. Der exspiratorisehe Athemdruek der untersuchten

Hunde schwankte zwischen — 48 und —72 mm Aq.,

der inspiratorische zwischen —Hl und — 178 mm. Heim

Kaninchen fand B. die exspiratorischen Werthe schwan-

kend zwischen —25 und —36, die iuspiratorischen

nriMtoo — 52 und — 140 mm. Positiv wurde der

iutmüioracale Druck nur bei Verschluss oder Verenge-

rung der oberen Luftwege (durch Glottiskrampf). Nach

i.r Tracheotomic wurden jedesmal die respiratorischen

Schwankungen des Druckes geringer, der Mitteldruck

höber. Dies war besonders deutlich bei Verwendung

einer Gad'schen Traeheatcanüle, die die Abwechselung

von Canülenkehlkopfathmung und Caniilenfreiluftath-

n.ung erlaubt. Die weiteren Beobachtungen des Verf.

über Entstehung, Einfluss und Beeinflussung des Pneu-
mothorax sind mehr von pathologischem Interesse.

Trevcs (24), der unter Rosen t ha Ts Leitung sich

mit der respiratorischen Function des N. vagus
beschäftigt hat, gelangte bei tetanisirender Reizung
des centralen Stumpfes dieses Nerven zu dem Krgebniss:

l>ic Wirkung schwacher Reize ist eine doppelte, iuspi-

rations- und exspirationshemmend : diese Wirkungen

k'nncn isolirt auftreten oder sich superponiren. So

kommt es zur Verminderung der A themtiefe oder zum
Verschwinden oder Verminderung der activen Exspi-

ration, oder zur Verringerung der A themtiefe bei ver-

mehrter Frequenz u. s. w. Stärkere Reize bewirken

Beschleunigung und Abflachung der Athmung. starke

machen inspiratorischen Stillstand. Die auf die Ein-

atbmung sich geltend machenden Wirkungen studirtc

^er^. isolirt, indem er durch Durchtrennung des Rücken-

markes im R. lntercostalraum die Exspiratoren aus-

schaltete.

So lange die Vagi intact sind, üben sie hemmende
Einflüsse auf In- und Exspiration aus. Diese Hemmun-
gen fallen nach Durchs eh neidung der Nerven fort

und es stellt sich ein neues Gleichgewicht zwischen iu-

und exspiratorischen Kräften her; doch ist jetzt das

l Übergewicht der Inspiration über die Ausathmung weit

ausgesprochener als vor der Durchschneidung. Der

inspiratorische Character nach der Vagotomie tritt be-

sonders deutlich nach Ausschaltung der Antagonisten

hervor.

Doyon (7) untersucht die Innervation der

Bronchialmuskeln, indem er die eine Lunge des

curarisirten Thieres künstlich ventilirt, die andere ihre

Volumschwankungen mittelst eines empfindlichen Mano-

meters aufschreiben lässt. Pilocarpin bringt die Mus-

keln zu kräftiger Zusammenziehung, Atropin lähmt sie.

Reizung des Vagus bewirkt starke Contraction, Durch-

schneidung erschlafft sie. Nach Pilocarpinvergiftung

aber hemmt der Vagus die Zusammcnzichung der

Bronchialmuskeln. Er übt also eine tonische und eine

antitonische Wirkung (wie übrigens schon anderweitig

constatirt worden ist. Ref.). Zuweilen kann mau durch

Anämie des Kopfmarkes, sowie durch centripetale Vagus«

reizung eine hemmende Wirkung herbeiführen.

Zuntz (25) hat gemeinschaftlich mit Loewy aufs

Neue die Bedeutung des Sauerstoffmangels und
der Kohlensäure für die Innervation der Ath-

mung abgewogen. Im Gegensatz zu Benedicenti,

der im Einklang mit Rosen thal dem Sauerstoffmangel

eine grossere Wichtigkeit für die Verstärkung der Athem-

bewegungen zuschreibt, als dem Anwachsen der Kohlen-

säure, betont Z. an der Hand älterer und neuer Beob-

achtungen die ungemein prompte Reaction des Athetn-

centrums auf jede kleine Steigerung des Kohlensäure-

gehaltes der Athemluft und seine relative ünemptind-

liehkcit gegen den Sauerstoffmangel. Er beruft sich

ausser auf die an Menschen, Pferden und Hunden ge-

wonnenen Erfahrungen auch auf Versuche au Kaninchen,

über die er ausführlich berichtet. Auch hier zeigte

sich, dass schon geringe Steigerungen des Kohlensäure-

gehaltes der cingeathmeteu Luft die Athemgrösse ver-

stärken, und dass erst bei grossen Dosen in Folge der

dann eintretenden Narcose das Athemvolumcn sinkt.

Benedicenti hat bei seinen Versuchen das Optimum

des C02-Gchaltes überschritten und daher nur geringere

Steigerungen der Athemgrösse erhalten. Dies Optimum

liegt (für Kaninchen) bei etwa 15 pCt., Aenderuugen

des Sauerstoffgehaltes der Inspirationsluft zwischen 12,5

und f*»0 pCt., hatten dagegen nur einen geringen Ein-

fluss auf die Athemgrösse. Schädigend wirkten bei den

Versuchen Benedicenti's namentlich auch die einge-

führten mechanischen Widerstände, in Folge deren die

Wirkung der Kohlensäure weit weniger stark hervor-

tritt, als bei möglichst ungehinderter Athmung.

Unter Eigentemperatur versteht Soetbeer (23)

mit Recht eine durch organische Regulationsvorrichtungen

in gewissen constanten Grenzen erzeugte und festge-

haltene Körperwärme. Da die Reptilien, Amphibien

und Fische solcher Regulationsmittel entbehren, ist es

wahrscheinlich, dass ihnen keine Eigentemperatur, son-

dern nur Körperwärme zukommt, die je nach der

physicnlischeu Beschaffenheit der Umgebung schwanken

muss. S. unterzieht die vorliegenden Angaben über die

angebliche Eigentemperatur kaltblütiger Wirbelthiere

einer kritischen Sichtung und gelangt zu dem Krgebniss,
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dass bei den entsprechenden Messungen zumeist die

notwendigen Vorsiehtsmassregcln ausser Acht gelassen

worden sind. Zustimmend verweist er dagegen auf die

Vorschriften, die von Bcrthold (1835) für Messungen

dieser Art gegeben worden sind.

Seine eigenen Beobachtungen beziehon sich auf

zahlreiche Arten von Amphibien und Heptilien: Nur
Messungen im Wasser ergeben constante

Resultate. Stets stellt sich die Temperatur des

Thieres auf die des Wassers ein. Der Einfluss der

Leitung ist hier so stark, dass ihm gegenüber die im

Thiere erzeugte Wärme verschwindet, resp. sich gegeu

die der Umgebung ausgleicht: eine Eigentemperatur ist

nicht vorhanden. Beobachtungen in der Luft sind mit

grossen Schwierigkeiten verbunden, da Strahlung und

Leitung ein im Käfig befindliches Thier ganz anders

beeinflussen müssen, wie ein in denselben gehängtes

Thermometer. Hin wandsfreie Ergebnisse ergiebt nur

die Beobachtung in einem allseitig vollkommen gleich-

massig temperirten Luftraum. Als solchen bediente

sich S. des Rubuer'schen Calorimeters. Bei einer

Lnftcireulation von 100 1 in einer Stunde und einer

relativen Feuchtigkeit von 60-70 pCt. zeigten in

diesem Raum Krokodile und Frösche eine der Um-

gebung absolut und dauernd gleiche Körperwärme.

Bei Durchleitung von wassergesättigter Luft dagegen

stieg die Temperatur des Thieres über die der Um-
gebung, während sie bei starker Ventilation (640 l per

Stunde) sank: und zwar fiel die Wärme des Thieres um
so mehr unter die der Umgebung, je trockener die

ventilirende Luft war.

Danach kann man in der That von einer Eigen-

temperatur der in Rede stehenden Poikilothcrmen nicht

reden; ihnen kommt vielmehr nur eine Körperwärme

zu, die wie die der leblosen Körper von den physikali-

schen Verhältnissen der Umgebung abhängt.

Indem Rosenthal (21,22) die Mittheilung seiner

calorimetrischen Untersuchungen fortsetzt, giebt

er eine Darstellung der nochmaligen Prüfung und Modi-

fication seines Luftcalorimeters und schildert er die

Vorrichtung zur Kegistrirung der Calorimeterangabcn

und deren Aichung. Eine genauere Berichterstattung

über den nach dem Princip der Nullmethoden arbeitenden

Apparat ist nicht wohl angänglich.

Lefevre (15) untersuchte an sich selbst die

Wärmeabgabe im kalten Bade. In 5 Einzelver-

suehen verweilte er 12 Min. (bei 30° sogar 30 Min.) in

Bädern von einer Anfangstcmperatur von 5°, 12°, 18°,

24° und 30" C. Die Wassermenge war dem Körper-

gewicht der Versuchsperson annähernd gleich. Jede

Minute wurde die Wassertemperatur gemessen und da-

nach die Zahl der abgegebenen Calorien bestimmt.

Während des Bades wurden genau geregelte aetive Be-

wegungen ausgeführt. Die abgegebene Wärmemenge
ist natürlich eine Function der Temperatur und der

Dauer des Bades. Anfangs wechselt die Wärmeabgabe,

später, besonders schnell bei niedrigen Temperaturen,

wird sie constant. Je niedriger die Temperatur, de>to

grösser ist dir Wärmeverlust, er nimmt bei Abnahme
der Badetemperatur mit beschleunigter Geschwindigkeit

zu, weit rapider, als dem NewtonVhen Gesetze tot-

sprechen würde. Die zur Erreichung einer bestimmt«,

Wärmeabgabe nölhige Badezeit wächst schnell mit zu-

nehmender Temperatur des Bades.

Aehnliche Beobachtungen 9telltc Lefevre (16} in

Säugethiercn an. Die Ergebnisse der in eingehend:

Weise geschilderten Exporimcntc entsprechen den an.

Menschen gewonnenen durchaus. Als allgemeines Gt-

setz stellte sich heraus, dass die pro Kilogramm Thür

abgegebene Wärmemenge cet. par. der Cubikwurzel au»

dem totalen Körpergewicht umgekehrt proportional ist

Wurden verschiedenartige Thiere (Schwein, Affe, Hund.

Kaninchen) von gleichem Körpergewicht mit einander

verglichen, so war der auf die Einheit desselbtn bt-

zogene Wärmeverlust sehr verschieden; beim Schieb

war er z. B. etwa 4 mal grösser als beim Kaninchen

Für Vögel (Ente, Huhn) gelten, wie Verf. in einer

weiteren Mittheilung (13) zeigt, im Wesentlichen die-

selben Gesetze; auch hier macht sich ein Einfluss in

Species bemerklich; beim gerupften Vogel ist der Ar.

fangsverlust sehr bedeutend, später entspricht die

Wärmeabgabe etwa der normalen.

Cavazzani (6) findet, dass die Temperatur A<-

Leber während der Erstickung um 0,15—0,20° C. und

mehr steigt, und dass diese Steigung auch nach Ein-

tritt des Todes mindestens 10 Minuten andauer*

Diese Wärmcbildung ist durch die Fortdauer der Leben«

processe bedingt.

IV. Secretion und Verdauungsmechanik.
Physiologie der Drüsen ohne Ausführungs-

gang. Resorption.

1) Abclous, E. et Billard, Recherches sur lf-

fonetions du thymus chez la grenouille. Arch. ]

physiol. (5). T.'VIII. p. 898. — 2) Bianchi, A. ei

Gh. Comtc, Des changements de forme et de positiv

de l'estomac chez Thomme, pendant la digestion, etudx*

par la protection phonendoscopique. Ibid. (5). T. IX

p. 891. — 3) Biedl, A., Beiträge zur Physiologie der

Nebenniere. I. Die Innervation der Nebennler'

Pflüger's Archiv. Bd. 67. S. 443. — 4) Burian. R.

und H. Schur. Verdauungshyperleukocytose und Ver-

dauung. Wiener klin. Wochenschr. 1897. No. 6.
-

5) Cavazzani. E.. Sur unc aptitude speciale du fac

ä retenir lc violet de methyle. Arch. ital. de BMop-r

T. XXVI. p. 27. — 6) Cyon, E. v., Ueber die Be-

ziehungen der Schilddrüse zum Herzen. Centralbi. t

Physiol. Bd. XIII. No. 11. — 7) Derselbe, L«

nerfs du cocur et la glande thyrotde. Uompt. rrni

T. 0. — 8) Ducceschi. V., Sülle funzioni »>

trici dello stomaco. Arch. p. L science med. Vol. HL
No. 5. p. 121. Arch. ital. de Biologie. T. XXVII. p. M
— 9) Exner, A., Kehlkopfncrven und die Function«!;

der Thyreoidea. Pflüger's Archiv. Bd. 68. S. 100. -

10) Gley, E., Sur le rölc des glandules parathvrwK

Bull, du mus. d'hist. nat. 1857. No. 1. (Exstirpatkn

der Gland. parathyroideae wirkt wie Fortnabme der

Schilddrüsen selbst.) — 11) Derselbe, Bemerkung
über die Function der Schilddrüse und ihrer Xeb'*n-

drüsen. (Bemerkungen zu dem Aufsatze der Herren

L. Blumreich und M. Jacoby: Experimentelle Unter-

suchungen über die Bedeutung der Schilddrü« uod

ihrer Nebendrilsen für den Organismus.) Pflüger's Arch

Bd. fifi. S. 308. — 12) Gerota. D., Ueber die Ann

toniie und Physiologie der Harnblase. Arch. f. An»,

u. Physiol. (Physiol. Abth.). 1897. S. 428. - 13
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«Jraser, E., Uebor den gegenwärtigen Stand der Sehild-

iriisenfrage. Münchener med. Wochenschr. 1897. S. 357.

Referat) — 14) Hamburger. H. J-, Zur Lymph-
r.itdungsfrage. Ebendas. 1897. S. 132. (H. verthoidigt

vinen früher mitgetheilten Versuch am Pferde, den er

iu liunstcn der Secretionshypothese augeführt hatte,

gegen Einwände von Starling. Leathes, Cohn-
stein.) — 15) Hyde, J. H., Beobachtungen über die

S?cretion der sogenannten Speicheldrüsen von üctopus

BMTOpus. Zeitscbr. f. Biologie. N. F. Bd. XVII. H. 453.

— 16) Katzenstcin Leber die Veränderungen in der

Schilddrüse nach Exstirpation der zuführenden Nerven.

Arch. f. Anat. u. Phys. (Phvsiol. Abth.). 1897. S. 371.

Vcrgl. diesen Bericht 189«! S. 185.) — 17) Keiffer,

J. H., La fonction Klandulaire de 1'uterus. Arch. de

physiol. (5.) T. IX. p. 635. — 18) Lambert. M.,

l)e rinfluencc du froid sur le secrctiou urinaire. Ibid.

129. 19) Langlois. P., Recherches sur l'alt.'-

ration fonctionelle des capsnles surrenalos. Ibid. p. 152.

Das Extract stark hypertrophischer Nebennieren hat

i ;tte blutdruckerhöhende Wirkung, wie sie das des

normalen Organs besitzt. Diese Wirkung kann nicht

allein auf dem Gebalt des Extractes an Brcnzcatechin

kfuhra.) — 20) Leonhardt. M., Experimentelle l nter-

i-uchuugen über die Bedeutung der Schilddrüse für das

Wachsthum im Urgauismus. Virchow'» Arcb. f. pathol.

Anat Bd. 149. S. 341. — 21) Löwin, L.. Der t'eber-

tritt von festen Körpern und Luft aus der ßla.sc in die

Nieren und in entferntere Körperorgane. Deutsche med.

Wochenschr. No. 52. (Verf. findet, dass in die Blase

:;igcspritzte Farbstofflösungcn u. ä., ohne dass Druck-

kräfte seitens der Blase wirksam werden, bis ins Nieren-

becken aufsteigen, und von da in die Harncanälchen.

die Blutgefässe und besonders die Lyraphgefässe ge-

langen.) — 22) Meitzer. S. J., Leber Reizversuche

mit Inductionsstrümcn am Thiermagen. Eine Antwort
auf Dr. M. Einhorn'» Kritik nebst Mittheilung einiger

Ver-uehsergebnisse. Arch. f. Verdauungskrankheiten etc.

IM. III. Heft 2. S. 127. — 28) Derselbe. Leber
den Verschluss der Glottis während di-s Schluckactes.

«entralbl. f. Physiol. Bd. XIII. No. 14. — 24) Der-
selbe. Un the closurc of the glottis dw'ring the act of

ieglntition. Brit. med. journal. 1897. Novcmb. 20.

IS) Münk. H.. Zur Lehre von der Schilddrüse. Arch.
'.. path. Anat. Bd. 150. Heft 2. S. 271. — 2«) Pfaff,

Kr. and A.W. Balch, An cxperimental investigation

of some of the conditions infliiencing Üvfl lecrotton and
ffmposirion of human bile. Journ. of cxp. medic. Vol. II.

p 49. — 27) Pokrovsky, W. T.. Influence de l'ex-

»Urpation du corps thyrofde chez le chien sur la nuantite
1 1 les qualites des globules blancs du sang. Arch. des
*<•. biologi'iues. (St. P'-tcrsbourg.) T. V. p. 319. —
2$) Protopopnw, S. A., Beiträge zur Anatomie und
Physiologie der Ureteren. Pflüger's Arch. Bd. 66. S. 1.

— 29) Rouxcau, A., Relation de cent-trois operatious

it thyroidectomic. Arch. de physiol. (5.) T. IX. p. 136.

Hyde (15) theilt Beobachtungen mit über die

beeret ion der sog. Speicheldrüsen von Octopus
maeropus. Es ergab sich, dass auch die ausge-

«hnittene, in Blut oder Seewasser gehaltene, Drüse

reichlich Secret liefert, welches bei electrischer Reizung

der neben dem Ausfiibrungsgang verlaufenden Nerven

mit abnehmender Geschwindigkeit in 3
4— 1 Vi Stunden

abflieast. Dabei beobachtet man. aber nur in der

«rsten Zeit, Formveränderungen, Contraetionen der Drüse.

Wägungen derselben vor und nach der Reizung und

Wägung des Secrcts machen wahrscheinlich, dass die

Drüse während ihrer Thätigkeit aus den umgebenden

Flüssigkeiten Material aufnimmt. Der Absonderungs-

druck kann bis auf 46 cm Hg ansteigen, doch sinkt

die Quecksilbersäule des in den Gang eingeführten
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Manometers in Folge der Nachgiebigkeit der das Secret

enthaltenden Hohlräume schon während der Nerven-

reizung ab. Das Secret der überlebenden Drüse ent-

spricht dem der durchbluteten (Krause): es enthält

Eiweiss und kein Mucin. Die Rcaetiou findet Verf. oft

alkalisch, höchstens amphoter, nie deutlich sauer.

Nach Meitzer (23) schliesst sich während des

Schluckactes die Glottis, indem die Stimmbänder

und auch die Aryknorpel sich fest aneinatiderschliessen.

Dieser Verschluss findet gleich im Beginn des Schluck-

actes statt und beruht nicht auf den Contraetionen

der Rachcnschnürer oder der Muskeln, die den Kehlkopf

heben, sondern auf der Zusammenziehung der Muskeln

des Larynx selbst.

Bianchi und Comte (2) benutzen das Phon-

endoscop als Mittel zur Bestimmung der Form und

der Ausdehnung des Magens, und finden dieses

Instrument dazu sehr gut geeignet. Jederzeit kann

nach seinen Angaben die Masse des Mageninhaltes

(Nahrungsmittel, Gase) beurtheilt werden. Form- und

Logcveräudcrungen des Magens, Bewegungen des

Magens, Bewegungen des ganzen Organs oder eiuzelner

Theilc desselben sind leicht zu erkennen. Die Vcrff.

machen ferner Angaben über dio graphische Darstellung

der Befunde.

Ducceschi (8) hat an Magenfistelhunden mittels

eines mit einer Schreibkapsel verbundenen Ballons die

Bewegungen des Magens untersucht. Dieselben

sind in der Cardial- und Fundusgcgend einfachere oder

complicirtere unregelmässige peristaltische, oft von

Tonusschwankungen begleitete Contraetionen, während

die Musculatur des Pylorus einen regelmässigen, pulsa-

torischen Bewegungsrhythmus zeigt. Mechanische Rei-

zung durch Dehnung wirkt auf alle Theilc des Magens

in gleicher Weise, andere Formen der mechanischen

Reizung erzeugten im Pylorus antiperistaltische Bewe-

gungen oder tonische Zusammenziehungen. Erregend

wirkten ferner Temperaturen von 38—39 °C. Bei

chemischen Reizen (Salzsäure, Milchsäure) verhielten

sich die verschiedenen Abschnitte wieder verschieden.

Klectrische Reizung durch Tetanisirung reizte den

ruhenden Magen zu Zusammenziehungen, hemmte aber

die vorhandene Bewegung.

Die Wirkungen von Schliessung oder Oeffnung des

Kettenstroms erinnerten an die von Einzelreizungen des

Herzen».

Durchschneidung der Nn. vagi hatte keinen merk-

lichen Erfolg; höchstens wurden die Bewegungen etwas

träger, Exstirpation des Plexus coeliacus führte zum
Auftreten einer eigcnthümliehcu Bewegungsperiodik,

wobei Gruppen von Contraetionen sich auf periodische

Tonusschwankungen superponirten. Yagusdurchschnei-

dung liess die Tonusoscillationen verschwinden.

Nach Lambert (18) steigert Abkühlung der

Haut die Nicrensecretion, anfänglich, weil die

Nicrcugefässe durch den anwachsenden Blutdruck mehr

Blut erhalten, später weil ihr Tonus rapide abnimmt.

Auch an eine reflectorische Erregung der secretorischen

Nerven der Niere wäre zu denken.

Von den anatomischen Thatsachen, die Proto-
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popow (2S) über die Urctcren mitthcilt, sei hervor-

gehoben, dass Nervenfasern über die ganze Länge des

Harnleiters vcrtheilt sind, dass Nervenzellen und Gan-

glien vorzugsweise an seinen Enden vorkommen, und

dass die nervösen Elemente sich in allen Schichten

der Wand finden. In physiologischer Beziehung

findet P. folgendes: Erstickung steigert Frequenz und

Stärke der Contractionen, wahrscheinlich durch Einfluss

des Sauerstoffmangels auf die peripherischen Nerven-

centren. Verschliessung der Nierenarterie verlangsamt

die Harnleitcrbewegungen vorübergehend, Aortenver-

schluss dauernd; auch venöse Stauung (durch Unter-

bindung der V. cava inf.) bewirkt Frcqueuzabnahme.

Nach Exstirpation der Nieren sind die Harnleitercon-

tractionen anfangs verlangsamt, später werden sie wieder

häutiger. Je mehr Harn in den Ureter eintritt, desto

schneller sind seine Zusammenziehungen, doch scheint

auch, wie künstliche Einspritzungen zeigten, die Qua-

lität der hineingelangenden Flüssigkeit Einfluss zu

haben. Die motorischen Nerven des Harnleiters

.scheinen aus der zwischen Gangl. mesent. inf. und

Plexus hypogastricus bestehenden nervösen Verbindung

an ihn heranzutreten; Durchschneidung des N. splanchn.

verlangsamt, Heizung beschleunigt seine Zusammen-

zichungen. Von Giften erwies sich besonders das

Atropin wirksam, und zwar in der Richtung, dass es

anfangs beschleunigend, später verlangsamend und läh-

mend wirkt. Mehrere harntreibende Mittel waren ohne

Einfluss.

Gerota(12) findet, dass nur die Muscularis, nich

aber die Schleimhaut der Harnblase des Menschen

und der Thicre eigeue Lymphgefasse enthält; die durch

Einstichinjectioncn der Mucosa zu füllenden Netze

gehören Blutcapillaren an. Schon aus diesem Grunde,

ferner auch wegen des mehrschichtigen Epithels hält

G. die Blase für ungeeignet zur physiologischen
Resorption. Seine Versuche ergaben in der That

dass nur technische Versuchsfehler die positiven Er-

gebnisse verschuldet haben. Erst nach sehr langer

Zeit und nur bei hoher Concentration sah G. leicht

diffusible Substanzen (Ferrocyannatrium, Harnstoff,

Traubenzucker) die Blasenwand durchdringen; Körper

mit grossen Molekülen, wie die Alkaloide (Atropin,

Strychnin, Cocain u. a.) wurden nicht aufgenommen;

nach lojection von Strychnin in die Blase lebten die

Thiere 24—36 Stunden ohne jedes Vergiftungssymptom.

Dringen Substauzen durch physikalische Diffusion ein,

so geschieht dies wahrscheinlich durch die Iutercellu-

larräume des Epithels und in die Venen hinein. Eine

eigentliche Resorption besteht also nicht. Auch

bei der Urinverhaltung ist nur eine so geringe Diffusion

zwischen Blaseninhalt und Blut vorhanden, dass sie

für kein Symptom, welches man bei der Harnverhaltung

bemerkt, verantwortlich gemacht werden kann.

Huri,-m und Schur (4) finden, dass nach der

Einnahme grösserer Eiweissmengen gewöhnlich eine Ver-

mehrung der Leuk ocyten menge des Blutes erfolgt,

dass sie allerdings meist gering ist und grosse Unregel-

mässigkeiten in ihrem zeitlichen Auftreten zeigt. Die

Verf. glauben, im Gegensatz zu Hofmeister, dass

diese Hyperlcukocytose nicht eine Folge der Resorption

ist, sie sind vielmehr der Meinung, dass man in ihr zu

sehen habe den „ Ausdruck des Bestrebens des Organis

mus, sich mit Hülfe der Lymphapparate eindringend«

Schädlichkeiten
1
" (z.B. der Verdauungsproduktc u. dgl.i

„zu erwehren".

H. Münk (25) bekämpft auf Grund früherer und

neuerer Erfahrung die gegenwärtig von den Meisten ge-

theilten Anschauungen über die Bedeutung der

Schilddrüse. Seinen Beobachtungen nach zieht di*

Exstirpation der Schilddrüsen wohl oft schwere Erkran-

kung und den Tod nach sich, oft aber bleiben die üblen

Folgen aus. Da über 50 pCt. Allen und Kaninchen

und etwa 25 pCt. Hunde uud Katzen gar nicht od>r

nur leicht und vorübergehend erkrankeu, kann die

Drüse kein lebenswichtiges Organ sein. Das

Zurückbleiben von Schi Iddrüsengcwebe oder Nebe*

Schilddrüsen ist ohne Bedeutung, ein compensatorLsch^

Eintreten der Hypophysis nicht nachweisbar. Die

tetaniefrei bleibenden Tiere zeigen auch keine ander*»

Krankheitserscheinungen, sie können au Körpergewicht

zunehmen; Katzen können normal coneipiren, tngei

und werfen. Auch die Anschauung ist nicht richtig,

dass nach dem Verlust der Schilddrüse das Central-

nervensystem durch Stoffwechsclprodukt?

vergiftet wird; für eine solche Annahme sind die

Folgen der Exstirpation viel zu wechselnd. Cachectisehc

Erscheinungen kommen auch bei unversehrten, lange in

Gefangenschaft gehaltenen Tbieren und ebenso nach

anderen Operationen vor. Niemals fand M. die Angaben

von Horsley über das Auftreteu von Myxödem und

Cretinismus bei operirten Affen bestätigt; an einem von

Edmunds operirten, ihm übersandten Affen war kein

Myxödem zu konstatiren. Endlich ist nach den Erfah-

rungen von M. auch das nicht richtig, dass die durch

die Schilddrüsen-Exstirpation herbeigeführte

Krankheit durch künstliche Zufuhr von Schild-

drüsensubstanz verhütet oder beseitigt wird.

In M.'s Laboratorium ausgeführte Versuche mit Schild-

drüsenextract, Jodothyrin, Thyraden, Schilddrüsen-

tabletten haben nur negative Ergebnisse gehabt: die

schweren wie die leichten Erkrankungen nahmen trotz

der Zufuhr dieser Substanzen unverändert ihren Ver-

lauf, und wenn ein Hund einmal nicht erkrankte, blieb

er auch nach Fortlassung des Präparates gesund. Ein?

Wiederholung der Transplantationsversuche von

v. Eiselsbcrg ergab bei M. wesentliche andere Re-

sultate. Trotz gelungener Verpflanzung der Drüse in

die Bauchwand folgte meistens Tetanie; in anderen

Fällen blieb die Tetanie auch nach Fortnahme der

transplantirten Drüse aus; daneben kamen allerdings

auch Fälle vor, in denen die Erkrankung nach dies«

zweiten Operation ausbrach. Aus alledem schlieft

Verf., dass wohl die Entfernung der Schilddrüse das

Leben gefährdet, dass die Schilddrüse darum aber kein

lebenswichtiges Organ ist.

A. Exner (9) exstirpirte bei Katzen auf der einen

Seite die Schilddrüse, auf der andern excidirte er

die Nn. laryngeus sup. und inf. Bei zwei Thicren

trat Tetanie auf (Hyperästhesie, klonische Krämpfe).
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^ bei den andern entwickelte sich eine leichtere Form

dieser Krankheit. Am stärksten waren die Symptome

bei gleichzeitiger Ausführung der beiden Eingriffe, sie

fehlten da auch dann nicht, wenn zwischen der Exstir-

pation der einen Drüse und der der Kehlkopfnerren der

»»deren Seite ein grösserer Zeitraum lag. In einzelnen

Fällen brauchten nicht beide Laryngei entfernt su

werden, sondern genügte die Fortnahme des Laryng. sup.

oder des Laryng. inf. Die Durchschneidung dieser

Nerven hatte weder Hypertrophie noch Atrophie der

zurückgebliebenen Drüsen zur Folge.

Bei Katzen wie hei Hunden hatte die Zerstörung

der Drüscnnerven keinen merklichen Einfluss auf den

Jodgehalt der Drüse, woraus E. den Schluss zieht,

iass wahrscheinlich das Jodotb>rin nicht in directer

Beziehung zur Tetanie steht.

v. Cyon (6) bebandelt die Beziehungen der

Schilddrüse zum Herzen. In erster Linie unter-

suchte er die Abhängigkeit der Blut- und Lymphcircu-

lation durch die Schilddrüse von der Erregung der

Herznerven und der Schilddrüsennerven, indem er den

Blutdruck iu der Art. thyroidea sup., die Ausflussge-

sebwindigkeit des Blutes aus der Vena thyreoid. inf.

und die Füllung der abführenden Lymphgefäße beob-

achtete. Die Schilddrüsennerven stammen von den

Nu. laryngei uud vom (iangl. cervic. sup.. und zwar

-ntspringen die von N. laryng. sup. abgegebenen Fasern

lum Theil vom N. depressor., die des N. laryng. inf.

vom Ham. cardiacus laryngei. Reizung dieser Herz-

nenren erweitert die Blutgefässe der Schilddrüse sehr

bedeutend, während die vom oberen Halsknoten stam-

menden Nerven gefässerregende Faseni führen. Bei der

Reizung der Gefässcrweiterer schwellen die abführenden

Lrmphgefässe der Drüse stark an. Injicirt man dem
Thiere Jodotbyrin. so wird dadurch die Erregbarkeit

des Depressor und des peripherischen Vagusstumpfes

gesteigert; dagegen ist nach Exstirpation der Schild-

drüse oder bei Cachcxia strumipriva u. s. w. die Erreg-

barkeit dieser Nerven, besonders die des erstcren ver-

mindert oder sogar aufgehoben, wird aber durch Jodo-

thyrin wiederhergestellt. Auch die herzhemmenden

Fasern der Vagi werden durch diese Eingriffe bethciligt.

Dagegen steigt in Folge der Schilddrüsenexstirpatiori die

Erregbarkeit der Nn. accelerantes und der sympathischen

Vasoconstrictoren. Mehrmals beobachtete Verf. 48 Std.

nach der Fortnahme der Schilddrüsen Exophthalmus

und Pupillenerweiterung.

Aus seinen Beobachtungen zieht C. folgende Schlüsse:

a) Die Function der Schilddrüse besteht in der

Bildung einer Substanz — des Jodothyrins — welche

in erster Linie dazu bestimmt ist, die regulatorischen

Xervenapparate des Herzens in erhöhter Thätigkeit zu

erhalten. Durch die Ueberführung der ins Blut ge-

langenden Jodsalze in eine organische Verbindung be-

freit die Schilddrüse gleichzeitig den Organismus von

Substanzen, welche auf diese regulatorischen Apparate

im hohen «irade schädigend einwirken.

b) Die Verrichtungen der Schilddrüse werden vom
Herzen aus durch Vermittelung der oben beschriebenen

Nerven beherrscht. Das Herz besorgt auf die Weise

selbst die Froduction des für seiue normale Thätigkeit

uothwendigeu Jodothyrins.

c) Die Schilddrüse, welche am Eingänge der Carotis

in die Schädelhöhle gelegen ist, bildet, Dank der Mög-

lichkeit grosse Mengeu Blutes durch ihre Gefisse in

kurzer Zeit zu leiten, eine Art Schutzvorrichtung gegen

die Uebcrfüllung des Gehirns mit Blut, bei plötzlichen

Steigerungen der Herzarbeit oder bei Verengerungen

der peripheren Gefässbahnen. Die Schilddrüsen können

in solchen Fällen die Rolle von Nebenschliessungen

von sehr geringem Widerstaudo übernehmen.

d) Auch diese zweite Function der Schilddrüse

wird direct vom Herzen beherrscht, da.s durch die Er-

regung der gefässerweiternden Fasern der Schilddrüse

selbst die dem Gehirne drohenden Gefahren beseitigt •.

erstens durch Eröffnung vou Schleusen, welche den

Blutstrom ableiten und zweitens durch verstärkte Fro-

duction des Jodothyrins.

Rouxeau (29) macht geuaue Mitteilungen über

seine an Kaninchen ausgeführtenThyreodectomien.

Nach vollständiger Exstirpation (mit Einschluss der Para-

thyreoidea) bei 46 Thiercn boten */l davon schwere

nervöse Symptome dar; 27 starben in den ersten drei

Tagen, andere lebten länger, bei allen, besonders den

letzteren, waren schwere Lungenaffectioncn nachweisbar.

Unvollständige Exstirpation (Zurücklassen mindestens

einer Nebendrüse) macht gar keine characteristischen

Erscheinungen; sterben die Thiere, was selten der Fall

ist, so gehen sie an Pneumonie zu Grunde. Wurden

die Nebendrüsen erst eine Zeit lang (12— 13 Tage) uaeh

der Fortnahme der Hauptdrüsen entfernt, so trat der

tödtliche Ausgang ebenso ein, wie bei gleichzeitiger Ex-

stirpation.

Leonhardt (20) exstirpirte bei Kaninchen — meist

sehr jungen — die Schilddrüsen und sah, dass der

grössere Theil der nicht bald nach der Operation zu

Grunde gegangenen Thiere im Wachsthum zurückblieb.

Aeusserc Veränderungen, wie sie Hofmeister beschrie-

ben hatte, verminderte Lebhaftigkeit, Struppigkeit des

Felles, Epidermisabschilferung, waren nicht merklich.

Regelmässig fand sich eine Vergrüsserung der Hypo-
physis, die wesentlich auf Zellvcrgrösserung, theil-

weise auch auf Zellvermehrung beruhte. Das eompen-
satorische Wachsthum der Niere (nach Fortnahme

der einen) wurde durch die Thyreoidectomie nicht be-

einflusst; ebensowenig das regenerative Wachsthum
der Leber nach Exstirpation einzelner Lappen (Pon-

fick).

Exstirpation der Thymus bewirkt nach Abe-

lous und Billard (1) bei Fröschen schwere Störungen:

Schwäche, Lähmung, Verfärbung des lnteguments, Vcr-

schwärung der Haut, Hydrämie, Uedem, Hämorrhagieu

und Veränderungen der Blutkörperchen. Die Thiere

erliegen einer Autointoiication. Ihr Blut ist giftig

für auderc, frisch operirtc Frösche. Transplantation der

exstirpirUn Drüsen ist ohne ersichtliche Wirkung; da-

gegen wirkt Einspritzung des Kxtractcs von Kalbsthy-

mus günstig. Einseitige Exstirpation führt den Tod

nicht herbei.

Indem Biedl (3) den venösen Ablluss aus den Ve-
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iicti der Neben nie reit mi.sst, findet er. dass die Blut-

gefässe auch dieser Organe unter der Herrschaft ver-

engernder und erweiternder Nerven stehen. Die

Gcfässdilatatoreu verlassen das Rückenmark durch vor-

dere Wurzeln des unteren Brustmarkes, gelangen durch

die Rami commuuicantes in den Grenzstrang des Brust-

sympathicus, um durch die Xn. splanchnici zu den Ne-

bennieren zu gelaugeu. Diese Organe verhalten sich

somit in dieser Beziehung ebenso wie die übrigen bis-

her untersuchten Baucheingeweide. Den Verlauf der,

wie Versuche mit Ncbeunicrcnextract ergaben, zweifel-

los vorhandenen Gefässvereugerer gelang es nicht fest-

zustellen.

Weitere Versuche ergaben, dass die Xn. splaiiehnin

resp. der lt. suprarenalis auch secretorischc Fasm
für die Nebennieren führen. Reizung dieser Nerven be-

wirkt, dass die im Nebeunierenvcnenblut sich findend«

glänzenden Körnchen (Pfaundler) nicht mehr ru

sammengcballt und auf feingranulirten Protoplasma-

massen gruppirt, sondern einzeln ausgeschieden werden

und dass die Zahl der Leucocy ten im Veneublut sirb

verringert. Wie Cybulski fand B., dass Einspritzet

von Nebennierenveneublut Puls und Blutdruck iu cha

racteristischer Weise verändern. Durch die Nerveum-

zung scheint diese Eigentümlichkeit nicht wesentlich

verändert zu werden.

P h y s i o 1 o g i e.

ZWEITER THEIL.

Allgemeine und specielle Physiologie der Muskeln und Nerven,

Physiologie der Sinne und des Centralnervensystenis,

Psychophysik

bearbeitet von

Prof. Dr. LANGENDOKFF in Rostock.

I. Allgemeine Muskel- und Nervenphysio-
logie. Electrophysiologie.

1) Asher, L.. Ein Beitrag zur Mechauik der Muskcl-
zuckung bei direkter Heizung des Sartorius. Zeitschrift

für Biologie. X. F. Bd. XVI. (Jubelband.) S. 447. —
•2) Bernstein, .1., Ueber die Latenzdauer der Muskel-
zuckung. Pflüger's Archiv. Bd. 67. S. 207. — 3) Der-
selbe, Zur Geschwindigkeit der l'ontractionsprocesse.

Ebendas. Bd. 08. S. 95. — 4) Derselbe, Zur Theorie
der negativen .Schwankung. Ueber die Methode der
Rhcotomversucbe und über den Einfluss der Belastung
auf die negative Schwankung des Muskels. Ehendas.
Bd. 67. S. 349. — 5) Bechterew, W. v.. Die Lehre
von den Neuronen und die Entladungsthcorie. Xeurol.

Centralbl. 1896. 2/3.— 6) Beck, A.. Die Erregbarkeit

verschiedener Stellen desselben Nerven. Arch. f. Anat.
u. Physiol. (Physiol. Abth.) S. 415. — 7) Benedict,
M., Die doppelseitige Leitung in den Nerven. Deutsche
tnedic. Wochen sehr. S. (»55. (Verf. glaubt, dass die

Assoeiationsbahnen des Gehirns doppelsinnig leiten und
dass auch pathologische und therapeutische Erfahrungen
zu Gunsten einer doppelsinnigen Leitung [nicht nur

LeitungsvcrmögensJ der Nerven sprechen.) — 8j Da

B o i s - R e y in o n d , R., Ueber die Grösse entgegengesetzte!

Ausschläge des Capillarclectrometers. Archiv f. Ahj'

u. Physiol. (Physiol. Abth.) S. 516. — 9) Derselbe.

Ueber Polarisirbarkeit von Neusilberelectroden. Ver-

handlungen der Physiol. Gesellsch. in Berlin. 1S96 9".

VII. (Neusilberelectroden zeigen in Bezug auf ihre

Polarisirbarkeit keinen Vorzug vor Platinelcctroden.) -
10) Derselbe. Ueber den Verlauf der negativn

Schwankung • bei Isotonie und Isometrie. Centralblan

für Physielogie. Bd. XL No. 2. — 11) Bordier, II.

Action des etats variables du courant galvaniiiue s;ir

les nerfs sensitifs. Arch. de physiol. (5.) T. IX. p. 543. -

IS) Boruttau, H., Der Electrotonus uud die phasi-

schen Actionsströme am marklosen Cephalopodenuervei!

Plliigcr's Archiv. Bd. 66. S. 285. — 13) Derselbe.

Ueber temporäre Modifikationen der eleetrotonischcn

Ströme der Nerven. Ebendas. Bd. 68. S. 351. (Unter-

suchung der Modilication des Electrotonus durch CO*,

NH 3 , Wärme und Kälte, Acther, Chloroform. AleohoL

Nicotin u. s. w.) — 14) Bottazzi, F., Sur Ic dcveloppc-

ment embryonnairc de la fooction motrice dans les r

ganes ä eellules musculaires. Arch. ital. de biologie.
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T. XXVI. p. 443. (Vgl. Erst. Theil. II, IIa.) - 15)

Derselbe, Coutributi alla tisiologia del tessuto di

fdlule muscolari. Parte I— Iii. R. Istituto di Stud.

-uperori etc. in Firenze. — 16) Broca. A. und
Ch. Riebet, De la contraction musculairc auaerobic.

Arch. de physiol. (5.) T. VIII. p. 829. — 17) Brodic,
T. Ii. and W. F. Richardsou, Tbe chatiges iu length

ui striated muscle under varyiug loads brought about

by the influeticc of heat. Journ. of physiol. Vol. XXI.

p! 353. — 18) Burch, G.J., An inductor-alttrnator for

pbysiological experiments. Ibid. p. 281. — 19) Chau-
reau, A., Critique des experiences de Hiru sur la

htrinodynamique et le travail chez les etres vivants.

fomment elles auraieut du etre instituces pour aboutir

i dt-s conclusions exaetes sur la valeur de l'energie

que le travail mecanique „prend* ou rdonnc" aux

muscles, suivant qu'il est positif on negatif. Arch. de

physiol. (5.) T. IX. p. 229. — 20) Creme r, IL, Ueber
ueurotoniische Versuche an marklosen Nerven. Münch,
med. Wochenschr. No. 11. — 21) Danilewsky, B.,

Experieuccs sur l'excitation des nerfs par les rayons

aectriques. Compt. rend. T. 124. No. 24. p. 1392. —
'22i Derselbe, Nouvelles experiences sur l'irritation

des nerfs par des rayons electriques. Ibid. No. 25.

p. 1476. — 23) Derselbe, Notiz, die erregende Wir-

kung der elektrischen Strahlen betreffend, zugleich als

Erwiderung an Herrti Prof. J. Loeb. Centraiblatt für

Physiologie. Bd. XIII. No. 19 und 20. — 24) Dcr-
^elbe, Rechercbes sur l'excitation des nerfs par les

nyons electriques. Arch. de physiol. (5.) T. IX. p. 511

et 527. — 25) Dubois, Rechercbes sur l'action phy-

siölögique du courant galvanique dans la periode d'etat

variable de fermeture. Ibid. p. 746. — 26) Derselbe,
Actum physiologique du courant galvanique daus la

Periode d'etat variable de fermeture. Compt. reud. —
27) En gel man ri. Th. W., Ceber den Einfluss der Reiz-

stärke auf die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Erre-

gung im quergestreiften Froschmuskel. Pflfiger's Arch.

Bd. 66. S. 574. — 28) Derselbe, Bemerkungen zu

J. Bernstein's Abhandlung „Zur Geschwindigkeit der

Ontractionsprocesse". Ebendas. Bd. 69. S. 28. —
29)Fick,A., Ueber einen neuen Apparat zur Erregung
Mimmirter Zuckungen. Ebendas. 8. 132. — 80) Gad, .1.,

Zu Scheuck's Einwand gegen Allen'« Versuch. Arch.

Mr Anat. und Physiol. (Physiol. Abth.) S. 336. —
31) Henry, Ch., Sur un uouveau proetde d elcctrisation.

0,mpt. rend. P. 124. p. 807. — 32) Hermann, L.,

Hoe physikalische Erscheinung am Nerven. Pflüger's

Archiv. 'Bd. 67. S. 240. — 33) Derselbe, Ceber
Keraleitcr mit Queeksilberkern. Ebendas. S. 257. —
34) Inibert, A., Le mecanisme de la contraction

musculairc deduit de la consid<ration des forees de tensiou

>uperncielle. Arch. de physiol. (Scr. 5.) T. IX. p. 289. —
35) Kaiser, K., Hebelschleudcrung und zweiter Fuss-

pöritt (11. Entgegnung an Kr. Schcnck). Zeitschr.

f. Biol. N. F. Bd. XVII. S. 94. — 36) Kohn. lt..

Physiologische Electricitiit. Leipzig. — 37) Kreidl,
A., Ueber die physiologische Wirkung der clcctriseheii

Stnktal. Ontralbl. f. Physiol. Bd. XI. No. 9. (De-

ciDDstration der von Danilewsky angegebenen Ver-
suche.) — 38) Loeb, J., Ueber die angebliche er-

regende Wirkung electrischer Strahlen auf den Nerven.
Ebendas. Bd. XIII. No. 13. — 39) Loeb, J. und
SP. Rudgett, Zur Theorie des Galvanotropismus.
1Y. Mitth. Ueber die Ausscheidung electropositiver

•Urnen au der äusseren Anodenfläche pmtoplasmatisrher
'lebilde als Ursache der Abweichungen vom Pllüger-

^hen Erregungsgesetz. Pflüger's Arch. Bd. 65. S. 518.
— 40) Loeb, .1., Physiologische Untersuchungen über
'onenwirkungen. 1. Versuche am Muskel. Ebendas.
Bd. 69. S. 1. — 41) Derselbe, J.. Zur Theorie des

'•alvanotropismus. V. Influenzversuche. Ebendas. Bd. 67.

483. — 42; Derselbe, Ueber die physiologische
Wirkung electrischer Wellen. Ebendas. Bd. 69. S. 99.
- 43) Meckel, K., Reizungsversuche am unbelasteten

Muskel. Inaug.-Diss. Würzburg. — 44) Morochowitz,
L., Azimuthaler Inductionsapparat. Zeitschr. f. Biol.

N. F. XVI. (Jubelband.) S. 186. - 45) Novi, .1.,

Die graphische Darstellung der Muskelermüdung.
Centralbl. f. Physiol. Bd. XIII. No. 12. (Graphische

Vorrichtung zur Darstellung von Ermüdungsreihen für

den Froschmuskel.) — 46) Oehl, E., Differcnziale

conteguo di fibre nervöse motrici e sensorie ad un
eccitamento elettrico di eguale intensitä. Gaz. med.

lombarda. p. 11. — 47) Pirquet, Cl. Frhr. v. und
J. Amberger, Prüfung der d'Arsouval'sehen Electroden

auf Gleichartigkeit und Unpolarisirbarkeit. Pflüger's Arch.

Bd. 65. S. 606. (Die von d'Arsonval angegebeueu
Chlorsilber- .Silberelectroden sind nicht uupolarisirbar,

nur unter günstigen Verhältnissen gleichartig und haben
eiuen sehr hohen Widerstand.) — 48) Pompiliau,
M., Influence du poids tenseur sur la chalcur d£gagee

par le muscle pendaut la contraction. Compt. rend.

T. 124. p. 1175. — 49) Rüth, W., Eleetrische Leit-

fähigkeit thierischer Flüssigkeiten. Centralbl. f. Physiol.

Bd. XI. No. 8. — 50) Roux, W., Berichtigungen zu

M. Vcrworu's Mittheiluug IV: Ueber die polare Er-

regung der lebendigen Substanz und zu einigen an-

hangsweise besprochenen entwickelungsmeehauischen

Themateu. Pflüger's Archiv. Bd. 66. 5. 820. — 51)

Scheuck, Fr., Dritte Abhandlung über Kaiser's Theorie

der Muskelzuckung. Ebendas. Bd. 67. S. 492. —
52) Derselbe, Kritische und experimentelle Beiträge

zur Lehre von der Protoplasmabewegung und Con-

traction. Ebendas. Bd. 66. 8. 241. — 58) Der-
selbe, Ueber den Einfluss des constanten Stromes auf

Amöben. Sitzuugsber. d. Würzburger Physik.-med.

Gesellseh. — 54) Derselbe, Die „negative Schwankung*
bei Isotonie und Isometrie. Centralbl. f. Physiologie.

Bd. XL No. 4. — 55) Schultz, J\, Quergestreifte

und längsgestreifte Muskeln. Arch. f. Anat. u. Physiol.

(Physiol. Abth.) S. 329. - 56) Derselbe, Die längs-

gestreifte fglatte) Musculatur der Wirbelthiere. Eben-

daselbst. S. 307. — 57) Derselbe, Zur Physiologie

der längsgestreiften (glatten) Muskeln. Ebendas. S. 322.
— 58) Derselbe, Ueber den Einfluss der Temperatur
auf die Leistungsfähigkeit der längsgestreiften Muskeln
der Wirbelthiere. Ebendas. S. 1. 59) Seemen,
J., Die Kraftquelle für die Arbeitsleistung der Thier-

körper. Vortrag. Wiener klin. Wochenschr. No. 13.

— 60) Stefani, A., Sur la propriete qu'ont les fibres

nerveuses de maintenir isoles leurs moignons centraux.

Arch. ital. de biologie. T. 27. p. 305. — 61) Stewart,
G. N., Eleetrische Leitfähigkeit thicrischer Flüssigkeiten.

Centralbl. f. Physiol. Bd. XIII. No. 10. — 62)

Tissot, J., Recherches experiiuentales sur la creation

de l'elasticitc et l'energie qui lui a donne naissauce

dans les muscles cn contraction volontaire. Arch. de

physiol. (5) T. IX. p. 90. — 63) Derselbe, Les

lois du raouvement energiHiquc dans les muscles en

contraction volontaire (contraction statique) etablies

d'apres l'etude des echanges respiratoiros. Ibid. (5.)

T. IX. p. 78. - 64) Uexkiill, J. v., Ueber die Be-

dingungen für das Eintreten der serundären Zuckung.
Zeitschr. f. Biologie. N. F. Bd. XVII. S. 183. —
65) Waller, A. F., Lectures on physiology. I. Series.

On animal clectrieity. London. — 66) Weiss, G., Sur

la caracteristique d'excitation des nerfs et des muscles.

Compt. rend. T. 125. No. 22. p. 883. — 67)

Zanietowski, .1., Graphische Studien über die Erreg-

barkeitsverhältnissc im Eleetrotonus. Wien. Sitzuugsber.

Bd. 106. Heft 5. S. 183. — 68) Zenoni, C,
Recherches experimentalcs sur lc travail inusculaire

dans l'air comprime. Arch. ital. de Biol. Bd. XXVII.

p. 46.

I in bc r t (:14) sucht mit d'Arsonval die Muskel-

contraction auf Veränderungen der Oberflächen-

spannung des Muskelelcments zurückzuführen. Von
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diesem Standpunkt behandelt er auch die Muskel-

elasticität und die von Chauvcau für sie aufge-

stellten Gesetze. Kine auszügliche Mittheilung dieser

Betrachtungen lässt sich nicht geben.

Bernstein (2) bedient sich der photogra-

phischen Registrirung, um die Latenzzeit des

Muskels zu messen. Auf dem Muskel (Semimembranosus

und Gracilis von Frosch) ist ein Spicgclchcu angebracht,

das einen feinen Lichtstrahl auf die mit empfindlichem

Papier überzogene Myographiontrommel wirft. Der

Strahl zeichnet also die Verdickungscurven auf.

Die kleinste Latenzzeit, die sich auf diese Weise ergab,

betrug 0,0048 See. Ausserdem Hess die Zeichnung er-

kennen, dass die Curve mit anfangs langsam, später

schnell wachsender Steilheit ansteigt; diese Zunahme

der Steilheit, der die Entwicklung der Muskelkraft

proportional ist, erreicht innerhalb 0,002 See. ein

Maximum, von wo aus sie abnimmt.

Im Anhang beschreibt B. einen von Helmholtz
an seinem Myographien angebrachten, bisher noch nicht

beschriebeneu electromagnetischen Regulator.

Die Untersuchung über den Einfluss der Reiz-

stiirkeu auf die Fortpflanzungsgeschwindig-

keit der Erregung im Froschmuskel ist deshalb

besonders schwierig, weil bei stärkeren Strömen sieh

die Heizung nicht localisiren lässt. En gel mann (27)

beseitigt diese Schwierigkeit dadurch, dass er den Muskel

ausserhalb der Heizstelle in eine dicke Gelatineschicht

etc. einbettet, und so die Dichte für Stromschleifen an

diesen Stellen so verringert, dass sie nicht erregend

wirken können. Durch ein besonderes graphisches

Interpolationsverfahren gelang es ihm auch, den stören-

den Eintluss wechselnder Zuckuugshöhen auszuschliessen.

Auf diese Weise gelang es E., nachzuweisen, dass die

Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Errcgungs-

wclle im Muskel von der Reizstärke unab-

hängig ist. Dies war der Fall sowohl bei frischen,

in situ befindlichen, wie bei ausgeschnittenen und ab-

sterbenden Muskeln und bei allen benutzten Tempera-

turen (15—25° C). Absteigende und aufsteigende

Leitung zeigten kaum merkliche Verschiedenheiten.

Auffallend war die grosse Verschiedenheit des ge-

messenen Zeitintervalls bei verschiedenen Sartorien

unter sonst gleichen Bedingungen. E. glaubt den
Normalwerth für die Leitungsgeschwindigkeit auf

etwa 6 m p. See. ansetzen zu müssen (nach Bern-
stein beträgt er 3—4, nach Hermann 3 m); trotz

des schädigenden Einflusses der Präparation waren

Werthe von 5 m die Hegel.

Bernstein (8) hält den von Engelmann ge-

fundenen Normalwerth für die Fortpflanzungsge-
schwindigkeit der Erreguug im Muskel für zu

hoch und den von ihm selbst gefundenen (3—4 m
p. See.) für richtiger. Aus den von E. mitgetheilten

Curven schliesst er im Gegensatz zu ihm selbst, dass

die Geschwindigkeit der Heizleitung mit der wachsenden

Heizstiirke zunimmt.

En gel mann (28) vertheidigt seine Versuchs-

methi.de und die mit ihr erhaltenen Ergebnisse g^gen

die Angriffe Bernstein's.

Brodie und Hichardsou (17) untersuchten den

Einfluss der Temperatur auf die Dehnbarkeit

der Muskeln. Der Muskel (Sartorius u. a. vom Frosch,

war in verdünntem Hinderblut, dem die entsprechend*

Temperatur gegeben werden konnte, aufgehängt und

zeichnete durch Vermittelung eines mit ihm vcrbtih-

denen Spiegelcheus seine Lauge photographisch auf.

Die Verff. fanden, dass der Muskel bei Erwärmung TM
0°—80° 0. sich verlängert, indem er für alle Be-

lastungen dehnbarer wird. Bei etwa 34° entsteht

Wärmecontractiou. Die absolute Kraft derselben

beträgt etwa 20 g pro min des Querschnittes; zugleich

mit dieser Zusammenzichung wächst plötzlich die Dehn

barkeit. Die Verkürzung kann bei geringer Belastunt

grösser sein als bei maximaler Tetanisirung. Die

Muskel dabei verrichtete Arbeit wächst bei zunehmende

Belastung zuerst schnell an, später wird sie kleiner,

schliesslich negativ. Die Beobachtungen der Verff. be-

stätigen in vielen Punkten die von Gottschlich mit-

getheilten, so auch in Bezug auf die Nichtbestätige,,:

der Angabe von Schmulewitscb, dass der Muske

bei 27—28° sich zusammenzieht. Weitere Versuch;

der Verff. beziehen sich auf die Dehnbarkeit des Kaut-

schuks bei wachsender Temperatur.

Nach den Untersuchungen von Zcnoni (68) ändert

der Aufenthalt unter oinern den gewöhnlichen Luft

druck um 1 Atmosphäre übersteigenden Druck die

Leistungen am Mosso'schen Ergographen nur weni^'

Die Höhe der Coutractionen ist etwas grösser, die Kr

müdungscurve fällt dafür aber steiler ab, so dass d/

Arbeitsleistung sich nicht wesentlich äudert. Besondere

Versuche mit Aufzeichnung der Muskelcontraction bei

künstlicher Heizung des N. medianus zeigten, dass die

Erregbarkeit der Muskeln ebenfalls fast unverändert

bleibt. Die Höhonzunahmc der Ergographeneurven be-

zieht Verf. auf die durch den höheren Druck herab-

gesetzte Erregbarkeit des Muskelgefühls und auf die

gesteigerte Temperatur im pneumatischen Cabinet.

Broca und Riebet (IG) zeichnen Zuckung:>-

reihen vom M. tibialis ant. des Ilundes und finden,

dass bei passender Regulation der Belastung - und der

Reizperiode die Zuckungen sich stundenlaug auf gleicher

Höhe halten. Wird aber das Thier erstickt, so tritt

bald, nach einem kurzen Stadium gesteigerter Erreg-

barkeit, eine schnelle Abuahme der Hubhöhen ein, bi>

endlich der Muskel gänzlich versagt. Durch künstlich'

Athmung kann die Erregbarkeit wiederkehren; ds>ci

wird sie nicht so gross, wie sie vorher gewesen war:

nach mehrmaligen Erstickuugsversuchen schwindet die

Erregbarkeit dauernd. Resistenter als der erwähnte

Muskel erweist sich die Muskulatur der Zunge: ihre

Reizbarkeit kann auch nach mehrmaligen Erstickung

M

zurückkehren. Die Verff. halten den Sauerstoffmangel

für die Ursache der Abnahme und des Versiegen* der

Leistungsfähigkeit des erstickten Muskels und bezeichnen

die Muskelcontraction während der Asphyxie als anae-

robe Zuckung.
Ashcr (1) vergleicht Zuckungsserien des M.

sartorius, die das eine Mal durch Reizung des

oberen, nervenfreien Endes, das andere Mal

uigitizGö uy Vjüu
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der Hilusrcgion aus atigeregt wurden, und findet,

das« die Zuckungshöhe im ersten Fall« weit schneller

übfiillt. Dieselbe Erscheinung zeigt der curarisirte

Muskel; sie ist also nicht durch den Nerveneinfluss zu

rrklirea. Sie beruht auch nicht auf einer geringeren

Erregbarkeit des nervenfreien Muskelstückes. Vielmehr

ist nach A. erstlich das Deerement der Coutractious-

velli betbeiligt; vor Allem aber glaubt Verf. annehmen

su müssen, dass die in „nicht physiologischer

Richtung* verlaufende Welle schneller abnimmt, dass

für sie eine „Leitschwäche" besteht, die sich besonders

vi zunehmender Ermüdung geltend macht. Verglich

tf miteinander Ermüdungsreihen, deren eiue bei Reizung

kr Hilusgegcud, die andere bei Lagerung der Elektroden

m den beiden Muskclcnden gewonnen war, so zeigte

sich bei der Hilusreizung ebenfalls ein langsameres Ab-

sinken der Zuckungshöhen.

Nach Versuchen von Pompilian (48) an Meer-

schweinchen gilt für den Warmblütermuskel das

von Heidenhain für Froschmuskeln gefundene (iesetz,

» nach die entwickelte Wärme mit zunehmender

Belastung wächst, nur für reflectorischc und willkürliche

Zusammenziehungen. Wird dagegen der Muskel durch

Reizung der Nerven erregt, so nimmt mit wachsender

iWastung die erzeugt« Wärmemenge ab. Im erstercu

Lille regelt das Centrainervensystem die Energieaus-

Itab.' oach der Grösse der zu verrichtenden Leistung.

v. l'exküll (64) bestätigt den von Boruttau an-

„"-.rebenen Versuch, demzufolge bei einer zur Muskel-

fa>crung queren Anlage der Reizclektroden und eines

«cundären Nerven die secundäre Zuckung aus-

bleibt. Er bekämpft aber die von ihm dafür gegebene

Erklärung, die das Versagen der secundären Zuckung

auf die Unerregbarkeit des Nerven bei querer Durch-

?:r 'muüg zurückführt, und schliesst aus einer Modifica-

*i "i des Versuchs, dass die vom querliegendcn Nerv

I rührte Muskelstrecke zu klein ist. als dass die in ihr

-uisteheude Potentialdiffercnz einen zur Erregung der

«cundären Zuckung ausreichenden Strom erzeugen

Du Bois-Rcymond (10) weist mittelst photogra-

phischer Aufschreibung der Capillarelektrometer- Aus-

klage nach, dass die negative Schwankung der

iwtonischeu und der isometrischen Muskelzuckung

Reichen Verlauf haben.

Schcnck (54) macht darauf aufmerksam, dass fast

Ii- ganze Schwankung in das Latenzstadium fällt, wo
fit beiden Zuckungsarten noch nicht verschieden sind.

Schultz (55) will die glatten Muskelu als

längsgestreifte den quergestreiften gegenübergestellt

*iv.en. Zu seinen Untersuchungen über ihre Eigen-

schaften (56) bediente er sich, wie früher Morgen,
eines aus dem Magen des Frosches ausgeschnittenen

und von der Schleimhaut befreiten Ringes, den er öff-

nete und an einem Muskeltelegraphen befestigte. Mecha-

nische Reize bringen ihn zur Zusammenziehung, sehr

schwache (Streichen mit einer Nadel oder mit einem

Pinsel) aber nur auf rcflectorisehcm Wege, da sie nach

Vtropinisirung unwirksam siud. Destillirles Wasser
»irkt als schwacher Reiz. Verf. prüfte ferner eine

J»br*»b«rtclit ildr K's>niDtfn M*.lirin. 1SÖ". IM. I.

Reihe von Arzueistoffeu und (iifteii. Energisch wirksam

war davon z. B. das wässrige Extract von Sccalc cor-

nutum; Nicotin, noch mehr Atropin, hebt den Tonus

der Muskelfasern und ihre automatischen Contractioncn

auf, ersteres, weil es die Nervenzellen, letzteres, weil

es wahrscheinlich die motorischen Nervenendigungen

lähmt. Anorganische Säuren bringen den Muskel ohne

Verkürzung zum Absterben, dagegen sind Ammoniak.

HOB. und besonders NaOH starke Reize. Metallsalze

sind unwirksam. Acther und Chloroform lähmen die

nervösen Elemente, beseitigen also Tonus und sclbsl-

ständige Bewegungen. Geringe Mengen von CO, er-

regen die nervösen Apparate, grössere lähmen sie und

reizen die .Muskelzellen. Auch die Wirkungen der

Temperatur setzen sich aus solchen auf die Nerven-

elemente und solchen auf den Muskel zusammen.

Schultz (57) behandelt ferner die spontanen
Contractionen der glatten Muskelpräparate, die noch

nach 24 Stunden vorhauden sein können. Er hält sie,

ebenso wie den Tonus des Mageuringes, für reflectorisch.

Auch die Peristaltik beruht nicht auf einer Auto-

matie der glatten Muskelfasern, sondern ist ebenfalls

eine Reflexerscheinung.

Eine weitere Abhandlung des Verf.'s (58) ist dem
Einfluss der Temperatur auf die Leistungs-

fähigkeit der »längsgestreiften" Muskeln ge-

widmet. Der Magenmuskel arbeitet dabei isotonisch

oder isometrisch. Verf. schildert zunächst die isotonische

Contractionscurve des glatten Muskels, ihre bis über

2 Minuten betragende Dauer, ihre etwa 1,5 See. währende

Latenzzeit. Fortschreitende Erwärmung steigert die

Hubhöhe und setzt die Zuekungsdaucr und Latenzzeit

herab. Bei 39° liegt das Temperaturoptimum; jenseits

desselben bis etwa 50° sinken die Hubhöhen schnell

ab. Bei 3U" beträgt die Latenzzeit nur etwa 0,25 See.

Bei 50° erlischt die Erregbarkeit dauernd. Beim iso-

metrischen Regime liegt das Temperaturoptimum schon

bei 32° C. Abkühlung vermindert die Hubhöhe, ver-

längert die Coutractionsdauer und das Latenzstadium.

Letzteres kann hier 5 See. betragen. Wird die Ab-

kühlung über die Grenze hinaus, bei der die eleetrische

Reizbarkeit geschwunden ist, fortgesetzt, so tritt bei

— 8« bis — 10°, wahrscheinlich durch Gefrieren der

Gewebsflüssigkeit, eine starke Zusammenziehung ein

;

bei Erwärmung dehnt der Muskel sich dann wieder aus,

bleibt aber dauernd unerregbar. Verf. bezeichnet diesen

Zustand als Kältestarre.

Hermann (32) schildert die auffallende Er-

scheinungsform des Markaustrittes aus einem der

Länge nach von einem starken clectrisehen Strom

durchflosscncn Nerven. Der Austritt erfolgt aus dem

der Anode zugewendeten Querschnitt. Die Erscheinung

findet sich am todten wie am lebenden Nerven, ist

also rein physikalischer Natur. Wahrscheinlich steht

sie zum Porret-Jürgcnsen'sehen Phänomen in Be-

ziehung.

Nach Stefan i (60) können zwei Nervenstümpfe

nur dann zusammenwachsen, wenn der eine vom Centrai-

organ getrennt und deshalb in Degeneration begriffen

ist. So lange ein centraler Nervenstumpf noch mit

14
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seinem Centrum in Verbindung ist, bleibt er, wie S.

durch Versuche an Hunden nachweist, isolirt. Der

centrale Stumpf des durchschnittenen N. medianus ver-

heilt also nicht mit dem des durchschnittenen N. cubitalis.

Dies ist selbst dann nicht der Fall, wenn man beide

durch eine Naht miteinander vereinigt. Wohl aber findet

eine solche Vereinigung statt, wenn mau die Verbindung

des einen Stumpfes, z. B. die des N. cubitalis, mit seinem

Centrum durch Durchschneidung oberhalb des ersten

Schnittes löst. Vereinigung sowie NichtVereinigung lässt

sich auf experimentellem Wege und durch das Microscop

nachweisen.

Beck (6) hat früher bei zeitlich begrenzter Tetani-

sirung des Halssympathicus und bei Reizung des N.

phrenicus mit einzelnen Indnctionsschlägen gefunden,

dass, je näher dem Muskel der Nerv gereizt

wird, um so schwächere Reize zu seiner Er-

regung genügen. Er bestätigt jetzt diese den Erfahrun-

gen am motorischen Froschnerven widersprechenden Er-

gebnisse, indem er sich zur Heizung derCondensator-

entladungcn (nach Cybulski und Zanietowski)

bedient, die eine genaue Abstufung der Reizungsstärke

gestatten.

Cremer (20) vermochte mittelst sehr empfindlicher

thcrmoelectrischcr Vorrichtungen an markloscn Ner-

ven (Riechnerven von Fischen) eine merkliche Er-

wärmung bei der Thätigkeit nicht nachzuweisen.

Boruttau (12) hat am marklosen Cepha-

lopodenuerven die Erscheinungen des Elcctrotonus

und die phasischen Actionsströme uutersucht.

Das* wesentlichste Ergebnisse dieser Versuche war, dass

an ihm alle electrophysiologischen Erscheinungen

qualitativ genau denen des markhaltigen Nerven ent-

sprechen. Nur quantitative Unterschiede Hessen sich

nachweisen: geringere Grösse des extrapolaren Electro-

tonus, grössere Dauer und geringere Fortpflanzungs-

geschwindigkeit der Actionsströme. Ausser an Cepha-

lopoden (Eledonc, Octopus) wurden dieselben Beob-

achtungen auch an Nerven von Aplysia gemacht.

Zanietowski (fi7), der sich zur Erregbarkeits-

prüfung des Nerven im Electrotonus des Con-

densatorverfahrens bediente, fand die electrotonischen

Veränderungen intrapolar und extrapolar bereits nach-

weisbar bei Anwendung polarisirender Ströme von

0,001—0,02 MA. Stärke. Nach der Schliessung des

Kettenstroms soll an der Kathode der Steigerung der

Erregbarkeit eine Herabsetzung folgen. Ferner findet

er, dass bei starken Polarisationsströmen (bis 0,02 MA.)

die Erregbarkeit an beiden Eleetrotöden sinkt. Er

sucht nachzuweisen, dass. je stärker der polarisirende

Strom wird, desto mehr sich der IndiflVrenzpunkt,

dessen Hage sein Verfahren genau zu bestimmen erlaubt,

der Kathode nähert, schliesslich sie sogar überschreitet.

Hoeb und Budgett (39) zeigen, dass die er-

regenden Wirkungen der Anode, wie sie an den

Hautdrüsen von Amblyostornum und an Protozoen be-

obachtet wurden . identisch sind mit der Wirkung

electropositiver alkalischer Jonen, die an dieser Stelle

aus dem äusseren Electrolytcn entstehen. Auf diese

Reizwirkung führen die Vcrff. demgemäss die an jenen

Organismen beobachteten Abweichungen vom Pflü-

ger'schen Erregungsgesetz zurück. Ihrer Ansiebt

nach sind die Wirkungen des electrischen Stromes auf

reizbare Gebilde überhaupt nur indirecte, indem der

Strom zunächst Electrolyse herbeiführt und die

electrolytischcn Producte chemische und molecularc

Wirkungen entfalten. Das Erregungsgesetz ist der

Ausdruck für die innere Electrolyse; die erwähnter)

Abweichungen dagegen kommen durch die äussere

Electrolyse zu Stande.

Auch Schenck (52) ist der Ansicht, dass dk

Beobachtungen über die Einwirkungen des Con-

sta n t e n Stromes auf Amoebcn und andere Tro-

tteten nicht im Widerspruch stehen zu dem polar.:i

Erregungsgesetz von Pflüger. Verworn glaubte eiu»^

solchen darin gefundeu zu haben, dass Amoeben unter

Einwirkung des Kettenstromes ihre Pseudopodien auf

der Anodenseitc einziehen und nach der Kathodenseiii'

hin ausstrecken, so dass sie zur Kathode bin wanden»

Sch. zeigt, dass bei Erwärmung auf 35°—45° C. da»

Verhalten der Amöben gegen den Strom meist atypivh

wird, dass hier auch Fälle vorkommen, wo die Fortsäti«

an der Kathode eingezogen werden und Galvanotropi«

mus zur Anode hin stattfindet. Der Fehler Verworu «

beruht hauptsächlich darauf, dass er das Einziehen d«

Fortsätze der Zusammenzichung, das Ausstrecken da

Erschlaffung eines Muskels parallelisirt. Auch all--

übrigen von V. und Anderen gefundenen Thatsachen

an anderen Rhizopoden, Infusorien u. s. w. sind ohn?

Preisgabe des Pflüger'schen Gesetzes erklärbar. Der

Aufsatz enthält ferner eine Kritik der Verworn'scb.n

Contractionsthcorie und seiner „Cellularphysiologie"'.

Danilewsky (24) hat am Nervmuskclpräparat dö

Frosches dadurch Erregungswirkungen erzielt, dass er

dasselbe in ein „oscil lirendes el ectrisches Feld*

brachte. Meistens wurde dasselbe durch einen Ruhm-

korfFschen Inductionsapparat erzeugt; das isolirte Pri

parat befindet sich entfernt davon, ohne leitend mit

ihm verbunden zu seiu. Der eine Pol des Inductoriun>

ist zur Erde abgeleitet. Wird der Nerv mit einem ab-

leitenden Körper berührt, oder die Hand des Beob-

achters ihm genähert, so entstehen Zuckungen. Unter

günstigen Bedingungen bedarf es solcher Ableitung»:,

nicht. Auch durch Thüren und Mauern hindurch kann

sich die Wirkung geltend machen. Ein leitender Schirrt

zwischen Elcctrodc und Präparat (Metallplatte) heb*

die Wirkung auf. Ucbcr die vielfachen Modificationer,

dieser Versuche und über die Vorstellungen, die Verf.

betreffs der dabei in Betracht kommenden Wirksamkeit

electrischer Strahlen hat, muss auf die Arbeiten

selbst verwiesen werden.

Hoeb (88) betont, dass Danilewsky' s Versuche

mit electrischen Strahlen nichts zu thun haben

sondern, dass es sich dabei lediglich um clectrosta-

tische Wirkungen (Influenzwirkungen) auf den Frosch

schenke! handelt.

Danilewsky (23) giebt zu, dass Hertz sch-

Strahlen bei seinem Verfahren nicht betheiligt seien.
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licht aber hervor, dass es unter Umständen schwer sein

kann, zu entscheiden, ob es sich um electrostatische

oder electrodynamische Wirkungen handelt.

Loeb (41) findet, dass die durch Influenz her-

\ rgerufenen Zuckungen eines Nervenmuskelpräparatcs,

das in der Nähe einer Toepler- Holtz'schen Ma-

schine isolirt gelagert ist, eine Function der Ori-

entirung des Präparates gegen die Funken-

Strecke sind. Zum Versuch werden die Nerven zweier

l'roschschenkel mit ihren freien Enden aneinandergelegt

und so ausgestreckt, dass die Nerven und soweit als

möglich auch die Schenkel in einer geraden Linie liegen.

Bei paralleler und symmetrischer Lagerung zur Funken»

sirecke entsteht in der Entfernung von 50— 100 cm bei

jeder Entladung eine Zuckung; liegt das Präparat genau

senkrecht su ihr und trifft seine Verlängerung die

Mitte der Funkeustrecke, so treten erst in nächster

Nabe des Eotladers Zuckungen ein. Bei günstiger La-

gerung des Doppelpräparates verschwinden die Zuckungen,

venu hinter das Präparat ein metallener Schirm oder

die Hand des Beobachters gebracht wird. Durch mauig-

Mche Variation des Versuchs Hess sich darthun, da*s

ft sich nur um Influenzerscheinungeu handelt,

nicht um die Wirkung electrischer Strahlen, für

die das Präparat als Resonator dient.

In einer weiteren Mittheilung (42) führt L seine

Beobachtungen besonders mit Rücksicht auf die von

[»inilewsky behauptete Erregung der Nerven
durch electrische Wellen weiter aus. Weder in

jenen noch in seiuen eigenen Versuchen spielt danach

der oscillatorische Charactcr der Entladungen

eine Rolle; vielmehr sind die Zuckungen des Frosch-

schenkels lediglich Folgen des Verschwindcns des Po-

tentials.

Dubois (25) findet in l'ebereinstinimung mit

Anfinoff, dass eine durch Schliessung eines Stromes

jerbeigeführte Muskelzuckung bei gleicher Inten-

sität des Stromes um so schwächer ausfällt, je

grösser der mittels Rheostaten eingeschaltete Wider-
stand ist. Wird der .Schwellenwerth des Reizes auf-

gesucht, so entspricht derselbe bei verschiedener Grösse

der Widerstände keineswegs gleichen Intensitäten,

rudern ist in hohem Maasse von diesen Widerständen

abhängig. Variirten diese von 0— 10000hm, so musste die

eben wirksame Stromstärke von 0.18« bis auf 1,520 MA.

^wachsen. Andere Beobachtungen sprechen in dem-
n-lben Sinne. Die Natur des Widerstandes ist von ge-

ringer Bedeutung; denn ohne wesentliche Versehieden-

iieiten zeigten Kaolin- und Graphitwideretände, unpo-

larisirbare Flüssigkeitsrheostaten u. s. w. dieselbe Wir-

kung. Nach D. erklärt sich die Erscheinung durch die

Selbstinduction der Rheostaten, die niemals fehlt,

und durch welche der Verlauf des Stromschlusses ver-

Sfjtrt wird. Schaltet man in den Stromkreis einen

Condensator ein, so wird bei passender Capacität

desselben die schwächende Wirkung jener Selbstinduktion

beseitigt.

Hermann (38) füllt kleine Hautarterien des

Frosches mit Quecksilber und stellt dadurch „Kern-

Iwtar" mit Quecksi Iberkern her. Er studirt au ihnen

den Einfluss electrischer Sln»me, die hier in ähnlichem

Sinne wie am Capillarelektrometer wirksam sind.

Morochowetz(44) beschreibt einen azimuthalen
Iuductionsapparat für physiologische Zwecke. Die

Abstufung der Ströme geschieht hier durch Aenderuug

des Winkels, unter dem sich die Achsen der primären

und secundären Rolle sehneiden. Die Stärke des iu-

ducireu Stromes ist, wie Verf. mittels des Giltay'schen

Dynamometers in Bestätigung der Angaben von

Bowditch rindet, dem Cosinus dieses Winkels pro-

portional.

Henry (31) schaltet in dcti primären Kreis eines

Inductoriums eine Spieluhr (Polyphon) und ein Mi-

eropbou ein und benutzt die so hervorgerufenen Wechsel-

ströme zur Faradisirung beim Menschen.

II. Specielle Nervenphysiologie. Sympathi-
cus. Specielle Bewegungslehre. Stimme

und Sprache.

1) Arloing, S. et E. Chantrc, Recherches phy-
siologiques sur le muscle sphineter ani ; particularitc

Offerte par son Innervation et sa contraction reflexes.

Compt. rend. T. 124. p. 1026. - 2) Bikeles. G.,

Ueber zweizeitige Durchschneidung und Quetschung der

Nervi vagi. Cbl. f. Physiol. Bd. XIII. No. 18. —
3) Du Bois-Reymond, R., Nachtrag zur Abhandlung:
Ueber das Sattelgelenk. Arch. für Anat. und Phys.

(Physiol. Abh.) S. 426. (Ergänzung der früheren Be-
obachtungen mit Hilfe der Röntgenstrahlen.) — 4) Der-
selbe, Microphotographie von Bewegungen mit Blitz-

licht. Photograph. Rundschau. Heft 5. — 5) Der-
selbe, Beitrag zur Lehre vom Stehen. Vcrhandl. der

Physiolog. Oes. zu Berlin. 1896/97. No. IX. — 6)
Courtade, D. et J.-F. Guyon, Influenco motrice du
grand sympathique sur l'in testin gn-le. Arch. de physiol.

(5). T. IX. p. 422. — 7) Dieselben, Influence mo-
trice du grand sympathique et du nerf erecteur sacre

sur le gros iutestin. Ibid. p. 880. — H) Erben, S.,

Untersuchungen über die Physiologie der willkürlichen

Bewegungen am Lebenden (von Zuckerkand! und
Erben). Cbl. für Physiol. Bd. XI. No. 9. - !>)

Fischer, 0.. Beiträge zu einer Muskeldvnamik. 2. Abh.
(S.-A.) Lex.-8. Mit 12 Fig. und 4 faf. Leipzig. —
10) Derselbe, Ueber Grundlagen und Ziele der

Muskelmcehanik. Arch. f. Anat. und Physiol. (Anat.

Abtheilg.) 1*96, S. 363. - 11) Fuchs, S., Bei-

träge zur Physiologie des Nervus depressor. I. Die

centralen Wurzelfasern des Nervus depressor. Pflüger'

s

Archiv. Bd. 67. S. 117. — 12) Grabover, IL, Zu
Grossmaon's „experimentellen Untersuchungen zur

Symptomatologie der Posticuslähmung*. (Cbl. für

Physiol. Bd. XI. No. 17.) Cbl. für Physiol. Bd. XI.

No. 19. — 13) Grossmann, M., Experimentelle Unter-

suchungen zur Symptomatologie der Posticuslähmung.

Ebendas. No. 17. — 14) Guillcmau, A., La gencration

de la voix et du timbre. 8. Av. 96 fig. Paris. — 15)

Hanau, A., Experimentalkritisehe Untersuchungen über
die Ursache der nach Trigeminusduretiscbneidung ent-

stehenden Hornhautveränderungen. Zeitschr. f. Biologie.

N. K. Bd. XVI (Jubelband). S. 146. — 16) Le Hello,
P., Sur l'action locomotriee des membres anti rieurs du
cheval. Compt. reud. T. 124. p. 918. — 17) Der-
selbe. De l'action des organes locomoteurs ngissant

pour produire les mouvernents des aniinaux. Journ. de

PAnatomie. T. 33. p. 356. — 18) Hering, n. E.,

Ueber die Wirkung zweigelenkiger Muskeln auf drei

Gelenke und über die pseudnantagonistische Synergie.

Pfliiger's Archiv. Bd. 65. S. 627. - 1!») Derselbe,
Nachträgliche Bemerkung zu der Mittheilung: .Ueber
die Wirkung zweigelenkiger Muskeln . . . ." Ebendas.
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Bd. 67. S. 298. — 20) Horton-Smith, R. J., On
afferent libres in the posterior roots of the frog. .lourn.

of Physiol. Vol. 21. p. 101. — 21) Hultkranz, .T.,

Wilh., Das Ellenbogcngclenk und seine Mechanik, gr.8.

Mit 21 Fig. und 4 Taf. Jena. - 22) Kreidl, A., Ex-

perimentelle Untersuchungen über das Wurzelgebiet des

Nervus glossopharyngeus, Vagus und Acccssorius beim
Affen. Sitzungsbcr. der Wiener Acad. Math.-nat. Cl.

Bd. IOC. Abth. III. Mai. — 23) Kronecker. H. et

F. Lüscher. Innervation de l'ocsophagc. Arch. ital.

de Biologie. T. XXVI. p. 308. und Atti d. R. Acc.

dci Lincei. Vol. V. Fase. 9. 1896. — 24) Laffay,
Sur un nouveau procede de section intra-craniennc du
facial chez le chieu. Arch. de physiol. (5). T. IX.

p. 698. — 25) Lüscher, F., Uebcr die Innervation

des Schluckactes. Zcitschr. f. Biologie. N. F. Bd. XVII.
S. 192. — 26) Marichelle et H^mardinquer, Etudc
des sons de la parole par le phonographe. Compt. rend.

T. 125. No. 22. — 27) Marichelle, H., La parole

d'apres le trace du phonographe. Paris. — 28) Morat,
J.-P., Troubles trophiques conseeutifs ä la section des

racines posterieures medullaires. Compt. rend. T. 124.

p. 1173. — 29) Morat, J.-P. et M. Doyon, Troubles
trophiques consecutifs ü la section du svmpathique
cervical. Ibid. T. 125. 2. p 124. - 30) Morat.
J.-P., .Sur la Constitution du grand svmpathique; ses

oentres trophiques. Ibid. T. 124. No. 24. — 31)
Pagano, (i., Sur les voies associatives peripheriques

du nerf optique. Arch. ital. de Biologie. T. XXYIL
p. 302. — 32) Pal, .1., Ueber die Innervation des Colon
descendens und des Rectum, Wien. klin. Wochenschr.
No. 2. — 33) Retbi, L., Experimentelle Untersuchun-
gen über den Schwingungstypus und den Mechanismus
der Stimmbänder bei der Falsettstimme. Wien. Sitzber.

Bd. CV. III. S. 197. - 34) Derselbe, Untersuchun-
gen über die Schwingungsformen der Stimmbänder bei

den verschiedenen Gesangsregistern. Ebenda». Bd. CVI.
III. S. 66. — 36) Saenger, M., Ueber die Entstehung
des Näseins. Pflüger's Arch. Bd. 66. S. 467. - 36)
Scaglioni, L., Caso clinico risolveute une questione

anatomo-fisiologica. Gaz. med. lombard. No. 9. p. 51.

(Fall von partieller Facialislähmung mit Abweichung
der Zungenspitze nach der gelähmten Seite, woraus der

Schluss gezogen wird, dass der N. facialis, nicht der
N. hypoglossus, den Muse, genioglossus innervire.) —
37) Sherrington, C. S., On the question whether any
libres of the raammalian dorsal (afferent) spinal root

arc of intraspinal origine. Journ. of Physiol. Vol. 21.

p. 209. — 38) Soldaini, G., Sülle fuuzioni del plesso

celiaco. Arch. ital. clin. med. Vol. XXXII. p. 124.

Horton-Smith (20) vermochte die Angabe Stei-

nach's, dass die Bewegungsnerven für den
Darm und die Blase des Frosches durch hintere

Wurzeln aus dem Rückenmark austreten, nicht zu

bestätigen. Seinen Beobachtungen nach gehen alle für

die Musculatur des Darmrohres bestimmten Fasern

durch den Vagus. Dagegen fanden sich zuweilen in

den Dorsalwurzeln centrifugale Fasern, die zu Skelct-

muskeln in Beziehung stehen, so z. B. in der 8. Spinal-

wurzel solche, deren Heizung den M. semimenibranosus

zur Zusammenziehung brachte. Die Innervation der

Blase ist beim Froseh ganz ähnlich wie bei den höheren

Thieren: Ein Theil der sie iniiervirenden Fasern stammt

aus der Lendengegend des Markes (7. Vorderwurzel)

und geht durch den Sympathicus, ein anderer, der

durch den N. erigens zur Blase gelangt, stammt aus

der Sacralregion und tritt mit dem 9. und 10. vorderen

Wurzelpaar aus.

Sherrington (37) hat die Frage, ob die hinte-

ren Spinal wurzel n auch Elemente enthalten die aus

Nervenzellen der grauen Substanz hervorgehen, mit

Rücksicht auf die Angaben Steinach's in derjenige.

Region des Rückenmarks geprüft, die zu den visceral«

Bewegungen in nächster Beziehung steht, uämlich ip

Brustmark. Bei 2 Affen und einer Katze wurden hin

hintere Wurzeln (im (tanzen 11) am proximalen Pole

des Spinalganglions durchschnitten und danach in all«

Fällen sämmtliche Fasern des noch im Zusammenbau-

mit dem Rückenmark gebliebenen Wurzelautheils dt-

generirt gefunden. Die Ursprungszellen aller hinterer

Wurzelfasern liegen also in den Spinalgauglien.

Morat (28) findet trophische Störungen umI

Durchschneidung der hinteren Rückcnmarks-

wurzeln zwischen Rückenmark und Ganglion, die siei

auf die Haut der betr. Extremität erstrecken und ai.

das „mal perforant du pied" erinnern. Die sensible

Lähmung ist, wie Verf. ausführt, an ihrem Erschein'^

unbctheiligt; ebenso wenig kann die Erkrankung au!

die Durchtrennung gefässerweiternder Nervenfasern be-

logen werden, die in den Hinterwurzeln verlaufen. E^

handelt sich vielmehr nach M. um Nervenfasern eigener

Art. die zum Integument in einer ähnlichen BeziehjM

stehen sollen, wie die secretorischen Nerven zum Drüva-

epithel.

Nach Pagano (81) degenerirt nach Purch-

schueiduug eines N. opticus dicht hinter de»

Chiasma theilweise auch der Nerv der anderen Sriw.

P. glaubt, dass es sich um peripherische Association»

bahnen handelt.

In seiner eingehenden, auf eigene Eiperimentc ge-

stützten Kritik der bekannten Angaben von Gaule über

die Hornhautveränderungen nach Trigeminus-

durchschneidung kommt Hanau (15) zu dem Er-

gebniss, dass alle nach Trigeminuslähmung eintretende
-

.

Veränderungen an der Hornhaut „nur Folgen äusse-

rer Einwirkungen auf das infolge seiner Un-

empfindlich k e i t ungeschützte Auge" si-ud:

„dies gilt sowohl von den geringen initialen Läsioneu

(Grübchen, microscopischen Necrosen), welche spcoifl

die Folgen der Vertrocknung sind, wie von der sog«.

Keratitis (der groben Necrose)*. Er findet, in üeb«-

einstimmung mit Feuer und v. Hippel, dass dir Ent-

stehung der „Grübchen" der Hornbautöberfläcbe. ds?

nach Gaule die unmittelbare Folge der Verletzung des

Ganglion Gasseri sein soll, bei Verhinderung des Yer-

trocknens ausbleibt; dass die Grübchen in dem ron den

Lidern bedeckten Theil der Cornea fehlen: dass sie

nach Vernähen der Lider verschwinden, nach Wieder-

eröffnung der Lidspalte wieder erscheinen; dass endlici

dieselben Erscheinungen auch ohne jede Trigemious-

Verletzung auftreten können unter Bedingungen, die

eine Vertrocknung begünstigen, z. B. nach Farialiv

durchschneidung, bei tiefer Aethcrnarcose, bei fortgr

setztem Anblasen des luxirteu Augapfels u. s. w. H.

durchschnitt ferner die Hornhautnerven am Limbus

(nach Ran vi er): trotzdem dadurch die Cornea ibrer

Innervation beraubt war, entstanden nach der nunrmbr

vorgenommenen Durchschneidung de» Ganglions die

Grübchen wie sonst.
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Mit ähnlicheu Gründen weist H. die Ansicht zurück,

<li&s die eigentliche Trigeminuskeratitis auf die Läh-

mung trophischer Nerven zu beziehen sei.

Nach Morat (80) sind G Tage nach intracranieller

Durehschncidung des N. facialis und N. iuterraedius

Wrisbergii die gefäßerweiternden Wirkungen der Chorda

! mp.mi und ebenso ihre secretorischeri geschwächt, aber

sieht aufgehoben. Die betreffenden Fasern besitzen also

ausser ihrem bulbären Eruährungscentrum noch ein in

>r Peripherie gelegenes. Aehnlich verhalten sich die

n den N. hypoglossus übergehenden Gefässverengcrer

lur die Zunge; sie werden partiell zerstört nach Durch-

«•hneidung des Halssympathicus, total aber erst nach

Fortnahme des oberen Halsganglions.

Lüscher (25) stellt fest, dass der Oesophagus

rom N. recurrens her in der Regel 3 Fasergruppen

rhilt, welche die aufeinander folgenden drei Drittel

ier Speiseröhre innenriren. Reizung einer Fasergruppe

tringt den betreffenden Oesophagusabschnitt zur Zu-

Mmmenziehung. Man kann aber vom Recurrens aus

wich vollständige Schluckbewegungen auslösen, so dass

hdurrh, da es sieh hierbei offenbar um eine reflecto-

r >rhe Wirkung handelt, das vielfach bestrittene Vor-

handensein centripetaler Elemente im Recurrens sicher-

stellt ist

Kreidl's (22) Untersuchungen über das Würze 1-

gebie t des N. glossophary ngeus, Vagus und

Aecessorius erweitern in dankenswerther Weise die

«M Grossmann, Rethi, Baer, dem Verf. selbst und

Anderen angestellten Versuche über die Beziehungen

dieser Nerven zu verschiedenen Innervationsgebieten.

Verf. experimentirte am Affen (Macacus rhesus), bei

dem er das betreffende Wurzelgebiet wie seine Vor-

sänger, mit Umgehung der üblichen, aber nicht sichern

it.itomiscbcn Nomenclatur, in ein oberes (und vor-

•b^rstes) Bündel, in ein mittleres und unteres Bündel

'heilt. Das oberste Bündel entspricht übrigens dem N.

„li-ssopharyngeus, das voroberste dem Vagus, das mitt-

lere dem Accessorius cerebralis (Ramus internus acces-

r rius) vieler Autoren, das untere dem Accessorius spi-

nalis. Die Untersuchung geschah zumeist durch loeali-

»irte electrische Reizung.

Die Ergebnisse waren folgende: Die motorischen

Facti des N. lary ngeus sup. (M. crico-thyreoideus),

die Wurzelfasern für die Constrictoren des Schlundes,

für die Mm. palatoglossus und palatopharyngeus, für

die Muskulatur der Speiseröhre und ebenso die die

Atmung regulirenden (nering-Breucr'schcn) Fasern

»Uranien alle aus dem vorobersten Bündel, d. h.

der unteren Partie des oberen Bündels (N. vagus der

Anatomen). Dagegen entstammen dem mittleren

Wurzelbündel (N. acecssor. cerebralis s. ram. int.

xccessorii) : die motorischen Elemente des N. recurrens

Kehlkopfmuskulatur), die Fasern für den Levator veli

und endlich auch die herzhemmenden Bahnen.

Verf. weist darauf hin, dass der ein Jahrhundert

lang geführte Streit über die Nervenwurzeln der Kehl-

k'ipfrnuskeln (ob Vagus oder Accessorius) schliesslich

nur dadurch veranlasst wurde, dass der Begriff des N.

accessorius schwankte, dass die Einen die Wurzclfasern

des Ramus int. zum Vagus, die Andern zum Accessorius

gezählt haben. Thatsächlich habcu fast alle Autoren

die betreffende Function den gleichen Wurzeln zuge-

schrieben.

Fuchs (11) führt den Nachweis, dass die Fasern

des N. depressor im untersten Antheil des „vor-

obersten" Bündels (Beer und Kreidl) des ver-

einigten Glossopharyngeus- Vagus- Accessorius- Ursprungs

verlaufen, denn nach Durchtrennung desselben hat

centrale Reizung des Depressor keinen Einfluss mehr

auf den Blutdruck. F. weist ferner nach, dass die

Wirkung dieser Reizung auf die Herzfrequenz nur

so lange besteht, als voroberstes und mittleres Bündel

intact sind, welch' letzteres nach Grossmann die

Fasern des Herzvagus enthält. Schon nach einseitiger

Durchtrennung des letzteren hörte der herzverlang-

samende Reflex auf derselben Seite auf. Weitere Ver-

suche ergaben indessen, dass der Reflex nicht einseitig

ist, sondern bei stärkerer Reizung auch auf den N.

vagus der anderen Seite übertragen wfrd.

Morat und Doyon (29) haben nach Durchschnei-

dnng des Halssympathicus atrophische Störungen
1

*, be-

sonders am Auge, beobachtet: Glanzlosigkeit der Horn-

haut. Deformation der Augenlider, Ausfall der Cilien,

Ulcerationen am Rande der Unterlippe, schmerzhafte

Anschwellung derselben, in einem Falle Cataract und

Adhäsion der Iris. Die Vcrff. glauben, dass die Aehn-

licbkeit der Erfolge der Sympathicusdurchschneidung

und der des Trigcminus darauf beruht, dass letzterer

sympathische Elemente enthält. Da sie ihm aber nur

theilweise durch den Halsstraug zufliessen, müssen die

Störungen bei Lähmung des letzteren geringer seien,

als bei intracranieller Durchschneidung des Quintus.

Court ade und GuyOB (C) untersuchten den

Dünudarm im warmen Salzwasserbade mit Hülfe

graphischer Vorrichtungen. Sic fanden, d::ss bei Reizung

des N. splanchnicus nur die longitudinalcn Muskel-

fasern erschlaffcu, die circulären dagegen sich tonisch

zusammenziehen. Nur bei gestörter Circulation tritt ein

entgegengesetzter Erfolg ein. Die Reizung hebt aber

stets die rhythmische Thätigkeit beider Muskel -

schichten auf. Die Wirkungen der Splanchnicusreizung

sind nicht auf die gleichzeitige Gefässcontraction zu be-

ziehen; denn sie dauern an, wenn man durch centri-

petale Reizung des Splanchnicus zugleich eine reflec-

torische Erweiterung der Darmgefässe herbeiführt.

Ebenso innervirt nach ihren Untersuchungen (7) der

Bauchs ympathicus, grösstenteils durch Vermittc-

lung des Ganglion mescutericum inf. und die Xn. niesen-

tericus inf. und hypogastricu;» den Dickdarm. Auch

am Coccum, Colon und Rectum bewirkt Reizung des

Sympathicus Erschlaffung der longitudinalen und Con-

traction der circulären Muskeln. Das genannte Ganglion

ist ein Reflcxcentrum für die im Bereich des Sym-

pathicus entstehenden Erregungen : nach Durchtreunung

seiner spinalen Verbindungen hat Reizung des centralen

Hypogastricusstumpfes reflectorisehe Hemmung der

Längs- und Zusammenziehung der Hingmuskeln des

Darmes zur Folge. Die Längsmusculatur des Mast-

darmes bringt der N. erigens zur Coutraetion; die da-
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bei zugleich entstehende Zusaminenziehung der circu-

li-iren Muskeln ist indirecter Natur.

Pal (32) hatte früher nachgewiesen, dass bei

Heizung des N. splanchnicus Colon desc. und

Rectum sich gegen den After hinabbewegen und ver-

längern, wobei meistens Koth entleert wird. Er liudet

jetzt, dass der Erfolg an die Reizung beider Splanch-

uiei gebunden ist. Ferner ergab sieb, dass Durchschnci-

dungen des Rückenmarkes bis etwa zur Höhe des

8. Lendenwirbels die Wirkung nicht beseitigen, dass

sie dagegen durch tiefere Durchschncidungcn oder

durch Fort nähme des Lendenmarkes aufgehoben wird.

Es handelt sich somit um einen Reflex, dessen Centrum

bei Hunden unter dem 2. Leudcnsegment liegt und

dessen centrifugalc Bahn durch den Plexus sacralis

(Nn. erigentes) geht. Die direetc Reizung des Lenden-

markes ergiebt denselben Erfolg wie die der Splanch-

nici; ebenso wie die letztere wirkt auch Reizung der

beiden Nn. ischiadici (am besten nach Abtrennung des

Brustmarke*). Durchschneidung der Nn. erigentes hebt

in jedem Falle die Wirkung auf.

So Ida in i (38) findet, dass (bei Hunden) durch

Heizung des Plexus coeliacus der Harnstoffgehalt

des aus der Leber abfliegenden Blutes sich ein wenig

verringert, dass aber bei Hunden und besonders

Kaninchen die sofort nach dem Tode vorgenommene

Reizung des Plexus den Harnstoffgehalt des Leber-

gewebes vermehrt. Der Verf. studirte ferner den blut-

drucksteigernden Einfluss der Reizung und die durch

sie erzeugte reflcctorische Hemmung des Herzschlages.

Die nach der Exstirpation des Plexus von Lustig beob-

achtete Acetonurie hält S. nicht für constant. Atropin

lähmt nach seinen Beobachtungen die glycosesecretori-

schen Fasern (Cavazzani), die vom Plexus zur Leber

ziehen.

Arloing und Chautre (1) finden, dass beim Hunde

der quergestreifte Sphincter ani externus jederseits

von einem zuweilen in zwei Aeste gespaltenen Nerven

versorgt wird, der auch die Haut der Anal- und Prä-

analregion mit sensiblen Elementen versieht. Schreibt

man nun die Contractioucn des Muskels, die man bei

Reizung des einen der Nerven durch Inductionsschläge

erhält, graphisch auf, so zeigt die Curve auf dem ab-

steigenden Schenkel eine zweite Erhebung, die lang-

samer erreicht wird und höher ist, als die erste. Ist

der andere Nerv aber durchschnitten, so fehlt die

zweite, spätere Zusammenziehung des Muskels. Daraus

geht hervor, dass sie reflectorischen Ursprungs ist

und angeregt wird durch Zusammenziehung des Mus-

kels selbst. Nach der Ansicht der Verff. müssen sen-

sible Muskelnerven vorhanden sein, die durch die Zu-

sammenziehung mechanisch gereizt werden. Die Er-

scheinung tritt auch nach hoher Kückenmarksdurch-

schneidung noch auf, ist also vom Willen nicht ab-

hängig. Jeder der beiden Sphincteraerven enthält moto-

rische und sensible Fasern.

H. E. Hering (18) weist nach, dass Reizung des

Gastrocnemius beim Frosch nicht nur den Fuss streckt,

sondern auch den Unterschenkel gegen den Ober-

schenkel beugt, der Tibialis anticus den Fuss beugt

und den Unterschenkel streckt. MehrgelenLi^

Muskeln wirken also auch auf Gelenke, über di? *>

nicht hinwegzichen, und zwar so, dass sie in dem

proximalen Gelenke eine entgegengesetzte Drehung her-

vorrufen. Muskeln, die dieser seeuudären Bewegung

entgegenwirken, bezeichnet H. als Pseudoantagi

nisten. Diese sind gleichzeitig mit den „AgonisWi.*

bei der Bewegung eines Knochens thätig, währet-ri

Antagonisten in synergisebe Thätigkeit nur geratbe:,,

wenn es sich um Fixation eines Knochens handelt.

Le Hello (IG) hat ein Modell zur Veranschaj-

lichung der Locomotion des Pferdes construnt.

aus dem man ersehen kann, dass die jrordtren h
tremitäten vom Beginn des Aufsetzens an dem Körper

einen Bewegungsimpuls ertheilen. Verf. schlicsst fcrotr

aus seinen Beobachtungen, dass die voluminösen Brust-

muskeln dabei am wesentlichsten bethciligt sind.

Grossmann (13) findet, dass nach Abtragen-

der Mm. crico-ary taenoidei postici die Stimm

bänder ihre inspiratoriseben AbductionsbeweguagiL

weiter fortsetzen und nicht, wie Grabower behaupte

in eine fixirte Medianstellung übergeben. Erst Läh-

mung des N. recurrens führt zur Adductionsstellung.

Grabower (12) hält dem gegenüber an sein.-:

Angabe fest, dass nach vollständiger Durchschneide

beider Postici sofort oder nach einiger Zeit vollkomm

Medianstellung der Stimmbänder eintritt, die schneite

Erstickungstod der Versuchstiere herbeiführen kau.

Marichelle et Hemardinquer (26) haben in

Aufzeichnungen von Vocalen auf die Phonographtc-

walze photographirt und sind dabei zu dem Schiu--

gekommen, dass jeder Vocal sich von dem andern durch

ganz bestimmte individuelle Eigeuthümlichkeiten unter-

scheidet, die trotz der wechselnden Einflüsse von Stimra-

höhe und -stärke u. s. w. constant bleiben.

Rcthi (33) hat den Schwingungstypus und

Mechanismus der Stimmbänder bei der Fal-

settstimme untersucht. Er bediente sieb des itrfr

boscopischen Verfahrens: zwischen Lichtquelle und Re-

flector drehte sieb eine Lochscheibe. Wurde sie ange-

blasen und die Höhe ihres Tones in UcbereinstimmiäDg

gebracht mit der Höhe des vom beobachteten Kehl-

kopf erzeugten Fisteltones, so erblickte der Beobachte

dessen Stimmbänder in Ruhe oder, bei nicht genau«

Ucbereinstimmung, in langsamer Bewegung. Auf die*

Weise stellte R. fest, dass bei der Fistelstimme der

Kehlkopf von vorn nach hinten verlängert, die Glottis

hinten fest geschlossen, vorn ziemlich weit ist Die

Stimmbänder sind länger und schmäler als bei der Brust-

stimme, ihre Rander dünner, die innere Kante sprir^t

scharf vor. Es schwingt nur eine wenige Milli-

meter breite Strecke am freien Rande; jede
|

Schwingung setzt sich allmälig abklingend eine tum

Strecke weit über die Oberfläche des Stimmbandes fori.

Knotenlinien sind nicht vorhanden. Versuck

am ausgeschnittenen Kehlkopf und am Modell lehren,

dass diese Schwingungsart bedingt ist durch eine er-

steigerte Resistenz des Stimmbandes in der Gegend des

M. thyreo-arytaenoideus int. bei starker Dehnung d«

umgebenden elastischen Gebilde. R. meint, dass dir

UIQIIIZ60 Dy VjtJtJ^lv.
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M. thyreo • arytaenoideus ext. schlaff, der M. thyreo-

arytaenoid. int. aber activ gespannt sei, ohne im Stande

zu »ein, seine Insertionsstellen einander zu nähern.

Am Leichcnkcblkopf kann man schon durch hinläng-

lich starke Spannung der Stimmbänder Fistelstimme

erzeugen. Vielleicht genügt sie auch im Leben.

Achnliche Schwingungswellen wie bei der Kopf-

jt.nme sind, wie R. in einer weiteren Arbeit (34) zeigt,

!>eira Mittclregister vorhanden. Bei der Brust-

>timme ist die vibrirende Zone des Stimmbandes viel

breiter, als beim Falsettregister und auch breiter als

bei der Mittelstimme. Die Elongation der Stimmbänder

U dabei so gross, dass durch ihr Auf- und Abschwin-

$'n sehr erhebliche Differenzen in der Weite der Stimm-

ritze entstehen. Wellen fehlen beim Brustregister.

HI. Physiologie der Sinne.

1) Abelsdorff, G., Die ophthalmoscopische Er-

kennbarkeit des Sehpurpurs. Zeitschr. f. Psychol. u.

Physiol. der Sinnesorgane. Bd. XIV. S. 77. — 2)

Abhandlungen zur Physiologie der Gesichtsempfindungen.

Hrsg. v. Kries. 1. Heft. Mit Fig. u. 1 Taf. (S.-A.)

p. 8. Hamburg. — 3) Ahlström, G., Beobachtungen

über das Seheu lernen eines mit gutem Resultate ope-

nrteo neunjährigen Blindgeborenen. Skand. Archiv f.

Pbysiol. Bd. VII. S. 113. — 4) Albrecht, E., Uebcr
die Latenzzeit der Pupillenerweiternog bei Reizung des

Halssympathicus. Rostorker Iuaug.-Disscrt. Flensburg.
- 5) Alrutz, S., Studien auf dem Gebiete der Tem-
peratursinne. I. Zu den Kälte- und Wärmepunkten,
»kand. Archiv f. Pbysiol. Bd. VII. S. 321. — 6)

Arrer, M., Uebtr die Bedeutung der Convergenz- und
Aecomodationsbewegungen für die Tiefenwahrnehmung.
Wundt's philosoph. Studien. Bd. XIII. S. 116. (Gegen
Hl lehr and : Convergenz- und Accomodationsempfin-

doogeo sind das Maass, nach welchen die Tiefenvorstel-

lungen verglichen werden.) — 7) Asher, L., Uebcr
das Grenzgebiet des Licht- und Raumsinnes. Zeitschr.

f. Biologie. N. F. Bd. XVII. S. 394. - 8) Axen-
!eld, D., Contribution a l'optique physiologique. Arch.

ital. de Biol. t. XXVII. p. 103. (Beschreibung eines

^»ptometers, eines binoculären Contrastversuchs u. s. w.)

- 9) Derselbe. Ueber eine Eigenthümlichkeit der

Knochenleitung des Schalles im menschlichen Unter-
kiefer. Centralbl. f. Pbysiol. Bd. XI. S. 1. — 10)

Axenfeld, Tb., Ueber "den Brochungswerth der Horn-
haut und der Linse beim Neugeborenen nebst Bemer-
kungen über Ophthalmometrie an Leichenaugen. Zeit-

H-hrift f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorgane. Bd. XV.
j. 71. — 11) Bardet, G., Action des rayons sur la

Mine. Compt. rend. T. 124. No. 24. p. 1388. —
12; Bark er. L. 0., A new aesthesiometer. John Hop-
kins Hosp. Bull. June. p. 125. (Besehreibung eines

oeuen von v. Frey und Zimmermann construirten

Haar-Aesthesiometers.) — 18) Battelli, F., Sur la

Hinitc inferieure des sons perceptiblcs. Arch. ital. de
Biologie, t. XXVII. p. 202. Giorn. d. R. Accad. di

med. di Torino. 1896. No. 10—11.— 14) Bechterew,
W.v., Ueber die Empfindungen, welche vermittelst der
sogen. Gleichgewichtsorgane wahrgenommen werden, und
über die Bedeutung dieser Empfindungen in Bezug auf
die F.ntwiekelung unserer Raumvorstellungen. Archiv
f. Anat u. Physiol. 'Physiol. Abtbeil.) 1896. S. 105.
— 15) Beer, Th.. Die Accomodation des Cephalopodcn-
auges. Pflüger's Archiv. Bd. 67. S. 541. — 16)

Bickel, A.. Ueber den Einfluss der sensiblen Nerven
und der Labyrinthe auf die Bewegungen der Thiere.
Mit einem Nachwort von J. R. Ewald. Ebend. Bd. 67.

& 299. — 17) Breuer, J., Ueber Bogengänge und
Raumsinn. Archiv f. d. gcs. Physiol. Bd. 68. S. 596.

(Widerlegung der Einwürfe von Cyon.) — 18)

Breuer, Ueber den Einfluss des Maculapigments auf

Farbengleichungen. Zeitschr. f. Psychol. u. Physiol.

der Sinnesorgane. Bd. XIII. S. 464. — 19) Burch,
G. J., An aecount of certain pbenomena of colour vision.

Journ. of Physiol. Vol. XXI. p. 426. - 20) Cecoui,
A., Intorno fenoincno dcll' „audizionc colorata". Arch.

ital. di clin. T. XXXV. p. 679. — 21) Cohn, J.,

Experimentelle Untersuchungen über das Zusammen-
wirken des acustisch-motorischeu und des visuellen Ge-

dächtnisses. Zeitschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnes-

organe. Bd. XV. S. 161. - 22) Cowl, W. (und

M. Levy-Dorn), Ueber die Sichtbarkeit der Röntgen-

strahlen". Arch. f. Anat. u. Phys. (Physiol. Abthl.)

S. 397. — 23) Dieselben. Ueber die functionelle Ein-

wirkung der Röntgenstrahlen auf die Netzhaut des

Auges. Ebend. S. 548. — 24) Cyon. E. v., Bogen-

gänge und Raumsinn. Ebend. S. 29. (Die grössten-

theils kritische Arbeit [gegen Mach, Delage, Ewald,
Breuer u. A.j erlaubt keinen kurzen Auszug.) — 25)

D ex ler, H.. Ueber den binoculären Sehact beim Pferde.

Centralbl. f. Physiol. Bd. X. No. 24. (Das Pferd

kann binoculär fixiren; die Degeneration beider
Tractus optici nach Enuclcation eines Bulbus zeigt,

dass auch bei diesem Thier die Sehnerven eine par-
tielle Kreuzung erfahren.). — 26) Dorn. E., Zur

Frage der Sichtbarkeit der Röntgenstrahlen. Archiv f.

Anat. u. Phys. (Phys. Abthl.) S. 544. — 27) Faist,

A., Versuche über Tonverschmelzung. Zeitschr. für

Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorgane. Bd. XV. S. 102.

— 28) Finzi, J., I fenomeni e le dottrine del senso

muscolare. Riv. di freniatria. Vol. XXIII. p. 201 e

p. 468. — 29) Frey, M., v., Beiträge zur Sinnesphy-

siologie der Haut. IV. Mittheilung. Sitzungsber. d.

Sachs. Gescllsch. d. Wissensch, zu Leipzig. 2. August.
— 30) Garten, S. , Beiträge zur Kenntniss des

zeitlichen Ablaufes der Pupillarreaction nach Ver-

dunkelung. Pflüger's Archiv. Bd. 68. S. 68. —
31) Gatti. A., De Tinfluencc de I'innervation et de la

circulation sur la resorption du sang dans le corps

vitre. Arch. ital. de Biologie. T. XXVII. p. 239. —
82) Derselbe, Ueber die Regeneration des Sehpurpurs

und über das Verhalten des Pigmentepithels in der den

Röntgen'schen Strahlen ausgesetzten Netzhaut. Cen-

tralbl. f. Physiol. Bd. XIII. No. 15. — 33) Gries-
bach, H., Ein neues Aesthesiometer. Pflüger's Arch.

Bd. 68. S. 65. — 34) Grünbaum, F. F., On inter-

mittent Stimulation of the retina. Journ. of Physiol.

Vol. XXI. p. 396. — 85) Guillery, Weitere Unter-

suchungen über den Lichtsinn. Zeitschr. f. Psychol. u.

Physiol. der Sinnesorgane. Bd. XIII. S. 187. — 36)

Derselbe. Zur Physiologie des Netzhautcentrums.

Pflüger's Arch. Bd. 66. S. 401. — 37) Derselbe,
Uebcr die Empfindungskreisc der Netzhaut. Ebendas.

Bd. 68. S. 120. — 38) Haycraft, J. B., Luminosity

and photometry. Journ. of Physiol. Vol. XXI. p. 126.

(Vergleichung der Helligkeiten der verschiedenen Farben

bei starker und schwacher Belichtung.) — 89) Heine,
L., Ueber aecommodative Linsenverschiebungen. Cen-

tralbl. f. Physiol. Bd. XIII. No. 11. — 40) Der-
selbe, Microscopische Fixirung des Accommodations-
actes. Ebendas. Bd. XIII. No. 11. — 41) Derselbe,
Demonstration des Scheiner'schen Versuches nebst Be-

trachtungen über das Zustandekommen von Raumvor-
stellungcn. Zeitschr. f. Psvchol. u. Physiol. d. Sinnes-

organe. Bd. XIV. S. 274. — 42) Heimholt/.. H. v,

Handbuch der physiologischen Optik. 2. Aufl. Mit

254 Abbild, u. 8 Taf. gr. 8. Hamburg. — 43) Hey-
mans. G., Quantitative Untersuchungen über die Zöll-

ner'sche und die Loeb'schc Täuschung. Zeitschr. f.

Psychol. u. Physiol. der Sinnesorgane. Bd. XIII. p. 101.

— 44) Hilbert, R.. Ueber das Irisiren sehr grob orna-

mentirter Flächen bei gleichzeitigem Auftreten von

Simultancontrast. Memorabilicn. XL. 8. (Die Beob-

achtung wurde an einem aus Holzlatten hergestellten
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Gartenzaun gemacht: das Irisiren beruht nach H. wahr-

scheinlich auf Dispersion und dadurch hervorgerufener

Interferenz.) — 45) Derselbe, Ucber das Sehen far-

biger Flecke als subjective Gesichtserscheinung. Zeit-

schrift f. Psychol. u. Physiol. der Sinnesorg. Bd. XIV.
S. .'181. (Die Erscheinung tritt auch bei Gesunden ein,

ist dann aber sehr flüchtig und die Flecke zeigen eine

regelmässige Anordnung.) — 46) HofmAnn, F. und
R. Bunzel, Untersuchungen über den electrischcn Ge-

schmack. Pflüger's Arch. Bd. 66. S. 215. — 47)

König, A., Die Abhängigkeit der Farben- und Hellig-

keitsgleiehungeri von der absoluten Intensität. Sitzungs-

bcr. der Prcuss. Acad. d. Wissensch. Bd. 39. S. 871.
— 48) Derselbe, Die Abhängigkeit der Sehschärfe

von der Beleuchtungsinlensität. (S.-A.) gr. 8. Berlin.

— 49) Koster, W., Uno methode de determination du
pnint de rotation de l'ocil. Arch. m'crland. T. XXX.
p. 370. (Schilderung einer neuen Methode zur Be-

stimmung des Drehpunktes des Auges. Für das linke

Auge des Verf. liegt er 13,8 mm hinter dem llornhaut-

scheitel.) — 50) Kicsow, F., Sur l'excitation du sens

de pression produite par des deforraations constantes

de la peau. Arch. ital. de Biologie. T. XXIV. p. 417.
— 51) Krics, J. v., Ueber Farbensysteme. Zeitschr.

f. Psvchol. u. Phvsiol. der Sinnesorgane. Bd. XIII.

S. 241 u. 473. — 52) Derselbe, Ueber das Sehen
der total farbenblinden Netzhauuonc. Centralbl. f.

l'hysiol. Bd. X. No. 24. — 53) Derselbe, Ueber
die Farbenblindheit der Netzhautperipherie. Zeitschr. f.

Psychol. u. Physiol. der Sinnesorgane. Bd. XV. S. 247.
— 54) Derselbe. Ueber die absolute Empfindlichkeit

der verschiedenen Netzhauttheile im dunkel adaptirten

Auge. Fbendas. Bd. XV. S. 327. — 55) Lipps. Ph.,

Kaumästhetik und geometrisch-optische Täuschungen.
Leipzig. — 56) Derselbe, Bemerkung zu Heymans'
Artikel „Quantitative Untersuchungen über die Zöll-

ner'sche und die Loeb'sche Täuschung". Zeitschr. f.

I'svchol. u. Physiol. der Sinnesorgane. Bd. XV. S. 132.

— 57)Loeb, J.. Zur Theorie der physiologischen Licht-

und Schwerkraftwirkungen. Pflüger's Arch. Bd. 66.

S. 439. — 58) Lohnstein, Th., Ueber den Breehungs-
index der menschlichen Hornhaut. Ehendas. Bd. 66.

S. 210. — 59) Lucae, A., Historisch kritische Beiträge

zur Physiologie des Gehörorgancs. Arch. f. Ohren-
heilkunde. Bd. 42. S. 177. — 60) Marbe, K.,

Neue Versuche über iutermittirende Gesichtsreize.

Wundt's Philosophische Studien. Bd. Xlll. S. 106. —
Gl) Marie, T. et H. Ribaut, Stercoscopie de pre-

cision appliquee ä la radiographie. Arch. de physiol.

(5). IX. p. 6S6. (Hegeln für präcise Aufnahme und
Betrachtung stcreoseopischer Photogramme mit Röntgen-
strahlen durchleuchteter Objecte). — 62) Meinong, A.

und St. Witasek, Zur experimentellen Bestimmung
der Tonverschmelzungsgrade. Zeitschr. f. Psvchol. und
Physiol. der Sinnesorgane. Bd. XV. S. 189. — 63)
Mentz, F., Untersuchungen zur Psychophysik der

Farbenemptindungen am Spectrum. Wundt's Philosoph.

Studien. Bd. XIII. S. 481. — 64) Meyer, M.. Ucber
die Rauhigkeit tiefer Time. Zeitschr. f. Psychol. und
Physiol. d. Sinnesorgane. Bd. XIII. S. 75. (Die Rauhig-

keit tiefer Töne beruht nicht auf einer Discontinuität

derselben, sondern auf der Beimengung eines neben den
Tönen einhergehenden Geräusches.) — 65) Meyer. W.,
Ueber den physiealisch-optischen Bau der Augen vom
Schaf und Hund. Dissert. Rostock. -- 66) Müller,
G. E., Ueber die galvanischen Gesichtsempfindungen.

Zeitschr. für Psvchol. und Phvsiol. der Sinnesorgane.

Bd. XIV. S. 329. — 67) Derselbe. Zur Psychophysik
der Gesichtseinpfiudungen. Cap. 4. Die Sehuerven-
erregungen und ihre Abhängigkeit von den Netzhaut-
proeessen. Cap. 5. Die besondere Functionsweisc der
Stäbchen. Cap. 6. Die beiden Typen der Gclbblau-
sichtigen. Fl-endaselbst. S. 1 u. S. 161. — 68) Nagel.
W. A„ Ueber Mischgerüche und die Componenten-
gli.-dcrung des Geruchssinnes. Ebendaselbst. Bd. XV.

S. 82. — 69) Derselbe. Notiz, betreffend den Licht-

sinn augcnloser Thiere. Pflügers Archiv. Bd. 63.

S. 137. — 70) Neubergcr, .1., Ueber das Verhalten

der Riechschleimhaut nach Durehschneidung des Kemu
olfactorius. Centralbl. f. Physiol. Bd. XIII. No. 16.

— 71) N.orman, W. W., Dürfen wir aus in
Heaetionen niederer Thiere auf das Vorhandensein vot,

Schmerzempfindungen schliesseu? Pflüger's Archiv

Bd. 67. S. 137. — 72) Preyer, \V., Farbcnunter-

seheidung und Abstraction in der ersten Kiudbeit

Zeitschr. für Psvchol. und Phvsiol. der Sinnesorgane.

Bd. XIV. S. 32 1*

. (Mittheilung einer von Frau Dehio

gefuudenen psychologisch begründeten Methode zui

Prüfung des Kindes auf Farbenunterscbeiduug.) — 73

Rcddingius, R. A., Het gesichtszinti ng als st«-M

van sensu-motorisclie Organen. Ncderl. Tijdschr. toor

geneeskunde Weekblad. No. 9. p. 317. — 74) Sachs.

IL, Die Entstehung der Raumvorstellung aus Siun-»-

emptiudungen. 8. Breslau. Psych. Abh. 5. — 75

Sachs, M., Bemerkungen zur Analyse des Tastversuch

Centrbl. f. Physiol. Bd. XIII. No. 16. — 76) Scbenck.

Fr., Ueber iutermittirende Netzbautreizung. 3.-7. Mi:-

theilung. Pflügers Archiv. Bd. 68. S. 33. - TT

Seashore, C. E., influence of the rate of change up-m

the pereeption of differences in pressure and weicht.

Stud. from the Yalc psychol. laboratory. Vol. IV. \$%

p. 27. — 78) Sherman. F. D., Ueber das Purkinje-

sehe Phänomen im Centrum der Netzhaut. WundtV

Philosoph. Studien. Bd. XIII. S. 434. — 79) Sherring-

ton, C. S., On reciprocal action in the retina as studied

by meaiis of some rotating dises. Journ. of Physik.

Vol. XXL p. 33. (Untersuchungen über simultanen

und successiven Contrast an rotirenden Scheiben.) —
80) Siethoff, E. G. A. ter. Die Erklärung des Ze*
man' sehen entoptischen Phaenomens. Zeitschr. L

Psychol. u. l'hysiol. d. Sinnesorgane. Bd. XIV. S. 8T'>.

— 81) Stumpf. C, Neueres über Tonverschmeliung

Ebendaselbst. Bd. XV. S. 289. — 82) Tawney.
Guy A., Ueber die Wahrnehmung zweier Punkic

mittelst des Tastsinns, mit Rücksicht auf die Frage der

Uebung und die Entstehung der Vexirfehler. Wundt\

Philosoph. Studien. Bd. XIII. S. 163. — 83) Treitel,

Ueber das Vibrationsgefühl der Haut. Arch. f. Psycbi.it.

Bd. 29. Heft 2. — 84) Tscherning, Optiuue physio-

logique. Legons professces ä la Sorbonne. Paris. ISa*

8. (Behandelt in origineller Weise die physiologische

Dioptrik, die Netzhautfunctionen. einschliesslich da

Farbensinns, die Augcubcwegungen und das binoculiV

Sehen.) — 85) Tschiriew, S., Nouvellc hypothese dc>

sensations colorecs. Arch. de physiol. (5). t. VIII.

p. 975. — 86) Tümianzew, N., Beiträge zur Er-

forschung des Sympathicusciiiflusscs auf die contra-

laterale Pupille. Centralbl. f. d. med. Wissensch.

No. 27 und Pflüger's Archiv. Bd. 69. S. 199. - 8T

Ueberhorst. K.. Eine neue Theorie der Gesichtswahr-

nehmung. Zeitschr. f. Psvchol. u. Phvsiol. d. Sinne*

organe. Bd. XIII. S. 54. — 88) Uhthoff, W., Weitere

Beiträge zum Schcnlerncn blindgeborener und später

mit Erfolg operirter Menschen, sowie zu dem gelegent-

lich vorkommenden Verlernen des Sehens bei jüngeren

Kindern, nebst psychologischen Bemerkungen bei totaler

congenitaler Amaurose. Ebendas. Bd. XIV. S. 197.

— 89) Van n od. Th.. La fatigue intellectuelle et sc-n

influence sur la sensibilitc cutanee. IL Rev. med. de

la Suisse romande. T. XVII. No. 1. p. 21.

Axenfeld (10) hat den Brechuugswerth der

Hornhaut und der Linse an Irisehen Leichen Neu-

geborener ophthalmometrisch bestimmt. Die Augen

blieben in der Leiche, in den Glaskörper wurde durch

schrägen Seleralstich physiologische Kochsalzlösung ein-

gespritzt, bis nach Aussage eines Fick'schen Tono-

meters der intraoeulare Druck normale Höhe erreicht
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hatte. (Dabei ergab sieb, dass die Spannungsdiffcrenz

zwischen dem hypotonischen frischtodten Auge und der

normalen Spannung eine merkliche Aenderung des Horn-

hautwerthes nicht zur Folge hatte.) Bei 5 Kindern an-

gestellte Untersuchungen zeigten, dass beim reifen Neu-

geborenen die Hornbautrefraction (= 47,5 D, Krüm-

mungsradius = 7,37—7,44 mm) etwas höher ist als

>p;iter, und dass bei unreifen Früchten die Wcrthc noch

höher zu sein scheinen. Durch diesen höheren Brechungs-

terth der Hornhaut wird die Hyperopie, die durch die

Kürze der Achse des neugeborenen Auges bedingt wäre,

nur zum geringen Theil ausgeglichen. Von viel grösserer

Bedeutung für diesen Ausgleich ist dagegen der grosse

Ürechungswerth der Linse des Neugeborenen, der

in der Tbateache seinen Ausdruck findet, dass die Linse

beim neugeborenen Kinde weit kugeliger ist als später.

Lohnstein (58) findet durch Rechnung die Grösse

des Brechungsindex der menschlichen Hornhaut =1,3789.

I lieser Werth liegt zwischen den beiden von Aubert
und Matthiessen gefundenen (1.377 und 1,372). Vou

den vorliegenden Angaben dürften also die letzteren

lllein als glaubwürdig zu betrachten sein.

Türaianzew (<Sti) hat die von Dogiel gefundene

f'upilleu Verengerung der anderen Seite während

ler durch Sympatbicusreizung herbeigeführten Pupillen-

'nreiterung näher untersucht. Schenck und Fuss

hatten angegeben, dass diese Erscheinung auf einer con-

vrtsucllen Reaction des Auges der nicht gereizten Seite

beruhe, indem der verstärkte Lichteinfall in das dem

preisten Nerven entsprechende Auge die andere Pu-

pille verengere. T. findet diese Verengerung aber auch

bei Kaninchen, die der consensuellen Pupillenreaction

entbehren; sie tritt ferner ein, wenn das Auge der Rei-

nwgsseitc mit Escrin vergiftet ist, und seine Pupille

M.-h in Folge davon gar nicht erweitert. Sie tritt so-

gar nach Enucleation dieses Auges noch auf. Bei Be-

gattung des gleichseitigen Auges ist die Verengerung

des andern allerdings geringer. Nach T. soll die Er-

scheinung auf einem Reflex beruhen, der durch die iu

der Gegend des Sinus cavernosus dem N. oculomotorius

sich hinzugesellcnden Sympathicusfasern und den N.

eulomotorius selbst zu Stande kommt.

Betreffs der anatomischen Untersuchungen des Verf.'s

muss auf seine Abhandlung verwiesen werden.

Garten (30) bedient sich der Beleuchtung mit
ultraviolettem Licht, um die Grösse der Pupille
und den zeitlichen Verlauf ihrer Erweiterung im
Dunkeln photographisch darzustellen. Als Registrir-

v«rrichtung diente ein nach Art des Photokoreographen

toii Bellarminoff construirter Apparat. Da nach

längerer Verdunkelung die Empfindlichkeit des Auges

gegen Licht so hoch ist, dass das ultraviolette Licht

rieht mehr als unwirksam angesehen werden kann, hat

um hier die Pupillenweite zu bestimmen, die

Photographie mit Magnesiumhlitzlicht (Cl. du
Bois-Keymond) vorgezogen.

Die Untersuchung lehrte, dass die Pupille sich

iiaeh der Verdunkelung Anfangs rasch, später langsam

«rweitert und die gewonnene Weite stundenlang bei-

behält. Nachbilder, Zunahme der Helligkeit des Eigen-

lichtes ändern an der Pupillenweitc nichts. Kurz nach

Beginn der Verdunkelung muss ein objectives Licht

ziemlich intensiv sein, um die Pupille zu verengern;

je länger aber das Auge im Dunkeln sich aufhält, desto

geringere Lichtintensitäten genügen, um die Verenge-

rung herbeizuführen. Bei jeder Beleuchtungsänderung

ist bezüglich der Pupillenreaction die Geschwindigkeit

der Aenderung von grossem Einfluss. Während eine

langsame, auf viele Secunden vertheilte Steigerung der

Beleuchtung fast wirkungslos ist, führt rascher Anstieg

auf dieselbe Lichtstarke eine bedeutende I'upillenver-

engerung herbei. Blendenden Lichtblitzen folgt eine

starke, andauernde Pupillenverengerung.

Albrecht (4) hat bei Katzen die Latenzzeit

der Pupille nerweiterung bei Reizung des

Halssympatbicus in der Weise bestimmt, dass er

graphisch die Zeit maass, die zwischen dem Moment der

Reizung und demjenigen Augenblick verfloss. in welchem

der durch ein Irismicroscop sehende Beobachter den

Beginn der Pupillcncrwciterung wahrnahm. In diesem

Augenblicke hatte er ein electrischcs Signal in Thätig-

keit zu setzen. Von der so gefundenen Zeit war der

persönliche Fehler des Beobachters abzuziehen. Er

wurde mittelst einer künstlichen, in einem genau zu

registrirenden Moment sich vergrössernden Pupille ge-

messen. Aus diesen Beobachtungen ergiebt sich, dass

der gesuchte Zeitwerth zwischen 0.4 und 0.2 See. liegt;

der aus sechs Beobachtungsreihen sieh ergebende

Mittelwerth war 0,292 See. Aehnliche Werthe hatte

Braunstein gefunden, während die von Heese an-

gegebenen weit höher sind.

Beer (15) hat seine vergleichenden Untersuchungen

über den Accommodationsvorgang durch Studien

am Cephalopodenauge vervollständigt. Kr benutzte

dazu zahlreiche Arten der dibranchiaten Tintenfische.

Zur Bestimmung der Rcfraction bediente sich B.

vorzugsweise der Skiascopie; er fand, wie das Fisch-

auge, so auch das der Cephalopodtn kurzsichtig

und im Ruhezustand für die Nähe eingestellt.

Electrische Reizung bewirkte Einstellung in die

Ferne. Eine Veränderung der LinsenWölbung findet

dabei nicht statt, wohl aber ändert sich bei dieser

hervorgerufenen Accomodation für die Feme der

Linsenort, indem die Linse, wie bei den Knochen-

fischen, der Netzhaut näher rückt. Die Accomo-

dationsmuskel ist ein ringförmig iu der Vorderwand des

Bulbus eingelagerter, von Langer zuerst beschriebener

Muskel, dessen Function bisher unbekannt war, und

der bei seiner Contraction den Ziliarkörper sammt der

Linse ins Augeuinncre zieht. Die Iris betheiligt sich

nicht am Accomodationsact, Abtragung derselben be-

einträchtigt die Linsenrctraction nicht. Die Aeeomo-

dationsbreite variirt; der Nahepunkt wurde zu 10 bis

200 cm gefunden. Stets kann die Linse soweit retrahirt

werden, dass selbst parallele Strahlen sich auf der

Netzhaut vereinigen.

B. hebt die teleologische Bedeutung der Erscheinung

hervor, dass die Wasserthicrc, soweit sie hochentwickelte

Augen besitzen, kurzsichtig sind und im Gegensatz zu

den Landthicren für die Ferne activ aecomodiren.

Digitized by Google



218 I,A N GENDORFF, PHT8I0LOOIE.

Hess hatte aus entoptischen Beobachtungen ge-

schlossen, dass bei starker Accomodationsan-
strengung die Zonula eiliaris so erschlafft, dass die

Linse „schlottert"* und der Schwere folgend herabsinkt.

Heine (39) konnte auf anderem Wege diese Auffassung

stützen. Er findet, dass bei sehr kräftiger Accomoda-

tionsanstrengung scheinbare Verschiebungen von Fixa-

tionsobjecten stattfinden, die sich durch Annahme
einer Linsen Verschiebung erklären. Auch objectiv

vermochte er eine solche durch die Verschiebung des

hinteren Rcflexbildchcns der Liusc gegen den Hornhaut-

reflex nachzuweisen.

Derselbe (40) fixirte Vogelaugen, nachdem er das

eine durch Nicotin, Tctramethylammoniumjodid u. a.

myopisch, das andere durch Atropin oder Curare hyper-

metropisch gcjnacht hatte, in Sublimat, Formol oder

F I e m m i n g'schem Gemisch. Der Ciliarmuskel der

beiden Augen bot dann ein ganz verschiedenes Aus-

sehen: die Fasern des in Krampf versetzten Muskels

waren dicker, kürzer und deutlicher quergestreift und

erschienen von der Scleralwand abgehoben. Ks sprechen

diese Befunde sehr su Gunsten der Helmholtz'scheu

Acccmodatioustheorie.

Abelsdorff (1) giebt an, dass bei Fischen, be-

sonders beim Bley (Abramis Brama) der Sehpurpur

leicht ophthalmoscopisch beobachtet werden kann. Dies

beruht theils darauf, dass manche Fische ein Retinal

tapetum besitzen (zuerst von Brücke beobachtet,

später von Kühne und Sewall genau beschrieben),

durch das das in das Auge gelangende Licht reflectirt

wird, ohne durch das Aderhautblut absorbirt zu werden,

theils darauf, dass ihre Stäbchen sehr lang sind. Die

rothe Farbe des Augcubintergrundes, verschieden von

dem Roth der Blutgefässe, ist mittels des Augenspiegels

leicht wahrzunehmen, ebenso ihr Erblassen durch Be-

lichtung und die Regeneration des Purpurs im Dunkeln.

Bei im Dunkeln gehaltenen und bei rothem Licht durch

Abschneiden des Kopfes getesteten Fischen gelingt es,

die Färbung des Augenhintergruudes ebcufalls wahrzu-

nehmen, während die Gefässc der Membrana hyaloidea

fast blutleer siud.

Cowl und M. Levy-Dorn (22) bestreiten die Be-

rechtigung der von Brandes und E. Dorn (Sitzungs-

ber. d. Preuss. Acad. d. Wiss. Math.-nat. Mitth. 1896.

Bd. V. S. 217 und Wiedemann's Annalen. 1897. Bd. 60.

S. 478) gezogenen Schlüsse über die Sichtbarkeit

der Röntgenstrahlen, geben aber doch die Rich-

tigkeit der von jenen Beobachtern mitgetheilten Haupt-

thatsachen zu.

E. Dorn (26) betont gegenüber diesen Einwänden,

dass er durch die von ihm und Brandes angestellten

Versuche die Sichtbarkeit der Röntgen'schen

Strahlen als zweifellos erwiesen erachtet. Er ver-

weist besonders auf folgendon Versuch. Der Kopf des

Beobachters ist durch einen Cartoncylinder und ein

Sammettuch lichtdicht verhüllt, das Auge befindet sich

8— 10 cm von der Strahlenquelle entfernt und sieht

die Lichterscheinung (bei voller Ausbildung, Helligkeit

des ganzen Gesichtsfeldes, besonders der Peripherie)

deutlich. Vorhalten eines Aluminiumbleches wird nicht

gemerkt, wohl aber bewirkt Vorhalten einer 8 mm

dicken Glasplatte oder einer Bleiplatte Verschwinde«

des Lichteindruckes. Täuschungen durch das Accomc-

dationsphosphen lassen sich durch Atropinisiren aa--

schliessen. Ebensowenig wirken die electriscbeo Vor-

gänge in der Nähe des Kopfes erregend auf den Seh-

nen-; denn bei Umkehrung der Röntgenröhre oder bd

Erzeugung von Tcslaströraen (bis 21 cm Funkenlänge

wurde nichts gesehen.

Auch Bardet (11) giebt an, dass die Röntgen

strahlen einen Eindruck auf die Netzhaut mwben.

Der Beobachter muss sich in einem absolut verduo-

keltcn Räume befinden. Der Eindruck gleicht dea

den man hat, wenn vor den geschlossenen Augen eine

brennende Kerze bewegt wird. Eine zwischen Rohre

und Beobachter gebrachte Aluminiumplatte hindert des

Eindruck nicht, eine Eisen-, Kupfer- oder Bleiplatte be-

seitigt ihn, eine Glasplatte schwächt ihn erheblich.

d'Arsonval bemerkt hierzu, dass nach seintn Be-

obachtungen auch im magnetischen Felde die Neü-

haut erregt wird, unter der Bedingung, dass der Electm-

magnet durch einen Wechselstrom (42 Wechsel pr.

See.) erzeugt wird.

Gatti (32) findet, dass die Regeneration de-

Sehpurpurs durch Bestrahlung mit Rüntgeu-

schen Strahlen nicht beeinflusst wird und dass unter

deren Einfluss sich auch das Pigmentepithel ebensc

verhält wie im Dunkeln.

Breuer (18) weist nach, dass in Folge der Ab-

sorption durch das Maculapigment Farben

gleichungen für das Netzhautcentrum und für die ni-

here Nachbarschaft der Macula („paracentrale'' Region

verschieden ausfallen. Doch ist diese Absorption oicL:

hinreichend gross, um die Unterempfindlichkeit de>

Netzhautcentrums bei Dunkcladaption xu erklären.

Gegenüber v. Kries und Parinaud findet Sber

man (78), dass das Purkinje'sche Phänomen ia

Netzhautcentrum unter denselben Bedingungen wie h

der Peripherie gesehen wird, und dass das Farbio--

werden farbiger Lichter bei herabgesetzter Belenchtur^

nicht auf einer Stäbchenwirkung beruht. -Es giett

eine Adaptation für Farben im Centrum, die dirai-

gerichtet ist, die Wahrnehmung bei Dunkeladaption il

gleichem Maasse wie bei Helladaptation zu erzielen:

ebenso wahrscheinlich eine annähernd gleiche Adtptv

tionsfähigkeit in der Peripherie. Jedenfalls aber än-

dert die Dunkcladaptation das relative Verhältnis des

Roth und Blau, welches für Helladaptation gilt nicht.'

v. Kries (51, 52) behandelt die Frage nach der

He lligkei tsverthei 1 ung im Spectrum beim Seher

mit der total farbenblinden Zone der Netibzut

Peripherie. Wenn, wie Hering meint, hier die

schwarzweisse Sehsubstanz isolirt funetionirt, müsste

das Helligkeitsverhältniss der verschiedenen spectrilen

Lichter hier dasselbe sein, wie für die farbentüchürs

Netzhautabschnitte bei herabgesetzter Beleuchtung nnc

Dunkeladaptation (Dämmerungssehen) und müwte

auch übereinstimmen mit der Helligkeitsvertbeilnng i«

Spectrum des total Farbenb linden. Dies ist nun

nach v. K. keineswegs der Fall, namentlich erscheine::



LA KORK DORFF, PhYSIOLOOIR.

Roth und Orange für die Peripherie im Vergleich zum
Blau Dicht entfernt so dunkel, wie für das dunkel-

adaptirte Auge. Die Helligkeitsvertbeilung ist vielmehr

nahezu dieselbe, wie die der Farben beim gewöhnlichen

Sehen mit farbentüchtigen Theilen der Netzhaut

v. K. schliesst hieraus, dass die totale Farben-

blindheit der Netzhautperipherie nicht auf einem iso-

lirten Functiouiren der Stäbchen (wie bei Dunkeladap-

tation) beruht, sondern dass hier wie central beim hell-

adaptirten Auge vorwiegend die Zapfen functiouiren

und dass diesen in der äussersten Peripherie die Fähig-

keit der Farbenunterscheidung fehlt

Guillery (35) gelangt in seinen weiteren Unter-
suchungen über den Lichtsinn zu dem Knd-

rgebniss, dass die Vcrtheilung derjenigen Elemente

der Netzhaut an die die Helligkeitsempfindung bei
Tageslicht geknüpft ist, eine andere sein muss, als

die der bei Dunkeladaptation wirksamen Kiemente.

Er schliesst sich demnach der K rics'scben Ansehauuug
von der differeuten Function der Stäbchen und der

Zapfen an. Bemerkenswerth ist besonders die Bestäti-

gung der Tbatsache. dass beim dunkeladaptirteu Auge

Kbvaebe Lichter, die von der Netzhautperipherie auf-

fMoaueo werden, im Ontrum, also in dem nur mit

Zapfen versehenen Gebiet der Netzhaut, völlig ver-

M-hwinden. Der Durchmesser dieser Region beträgt

0,6 mm.

Nach den neueren Krfahungcn von von Kries
IM) ist die absolute Empfindlichkeit der Fovea
centralis gegenüber der Netzhautperipherie weit ge-

ringer, als man gewöhnlich annimmt. Die messenden

Versuche wurden bei vollkommener Duukeladaptatioti

aligestellt, für genaue foveale Fixation wurde durch be-

sondere Einrichtungen Sorge getragen. Zunächst ergab

»ich für gemischtes Licht, dass die Empfindlich-

keit innerhalb eines etwas über 2° betragenden Be-

zirks nur sehr wenig, von da an aber rapide gegen die

Peripherie hin ansteigt. Untersuchungen mit homo-
genen Lichtern zeigten, dass für rothes Licht die

Empfindlichkeit central am höchsten ist und im „para-

centralen" Gesichtsfeld langsam, aber deutlich absinkt,

dass dagegen für gelbes und noch weit mehr für

blaues Licht die Empfindlichkeit gegen die Peripherie

hin sehr beträchtlich ansteigt. Für die beiden zuletzt

genannten Lichter ist der Anstieg im nasalen Gesichts-

feld grösser als im temporalen. Unter der Annahme,

dass die Stäbeben die Dunkelapparate des Auges sind,

»erden diese Beobachtungen leicht verständlich. Das

Verhalten des rothen Lichtes ist dadurch bedingt, dass

es auf die Stäbchen uicht merklich einwirkt

Schenck (76"> zeigt, dass eine ganz mit weissen

und schwarzen Sectoren erfüllte rotirende Scheibe eine

kleinere Umdrehungsgeschwindigkeit benöthigt, um
gleiehmässig auszusehen, als eine nur zur Hälfte mit

solchen Sectoren, zur anderen Hälfte aber mit gleich-

massigem, dem Sectorengemisch gleich hellen Grau be-

deckte Scheibe — eine Erscheinung, die nach den bis-

herigen theoretischen Anschauungen über int er mittl-

ren de Netzhautreizung nicht zu erwarten war. Ferner

weist S. nach, dass eine Farbe um so leichter mit

gleichhellem Grau verschmilzt, je weniger gesättigt sie

ist. Verschiedene Farben zeigen in Bezug auf solche

Verschraelzungsversuche mit grauen Lichtern keine

merkliche Verschiedenheit.

As her (7) geht bei seiner Untersuchung über das

Grenzgebiet des Licht- und Raumsinues der

Netzhaut von der Thatsache aus, dass an Stelle des

Bildpunktes sehr kleiner Gesichtsobjccte auf der Netz-

haut ein physikalisches Aberrationsgebiet vor-

bauden ist, desseu merklicher Theil, die Empfindungs-
flächc Mach's, die Grössen Wahrnehmung bestimmt

Bis zu einer gewissen Schwinkclgrösse wird demgemäss

das Aussehen kleiner Übjecte nur von ihrer Licht-

menge abhängig seiu. Dass dies thatsächlich zutrifft,

hat Verf. unter Anwendung verschiedener Versuchs-

methoden bewiesen. Kr verglich Übjecte von geringerer

Grösse und stärkerer Lichtintensität mit Gegenständen

stärkerer Grösse und geringerer Helligkeit und fand,

dass innerhalb des Bereichs von 2 bis 3 Minuten Seh-

winkel eine Grössendiffcrenz nicht wahrnehmbar ist,

wenn das eine Object um ebenso viel lieber ist als es

kleiner ist im Vergleich zum andereu. Verf. hebt ferner

hervor, dass es unter Berücksichtigung des Vorhanden-

seins einer Aberratiouslläche einerseits und einer

Emplindungslläche andererseits bezweifelt werden müsse,

dass auf der Netzhaut Bilder von der Kleinheit eines

Zapfendurchmessers vorkommen. Jedenfalls sind räum-

liche Unterscheidungen von Gcsichtsobjccten unter

2 Minuten Sehwinkel nicht als Leistungen des Raum-

sinnes, sondern als solche des Liehtsinncs zu bezeichnen.

Um die Grösse der Empfindungskreise der

Netzhaut zu linden, muss man, wie Guillery (87)

auseinandersetzt, die Retina mit 2 Paaren von Punkten

abtasten, die in ihrer Grösse so bemessen sind, dass

sie für jede Stelle der geringsten Ausdehnung des

wahrnehmbaren Netzhautbildes, dem „physiologischen

Punkt" von Aubcrt, entsprechen. G. bediente sich

zur Feststellung dieser Wcrthe eines Objectcs von

2 mm Durchmesser, dessen Netzhautbild für das Cen-

truin und die benachbarten Stelleu durch das Volk-

mann'sche Macroscop verkleinert, für die Peripherie

durch Annäherung vergrössert werden konnte. Mit je

zwei solchen „Punkten"' (schwarz auf weissem Grunde)

untersuchte er nun, wie weit sie von einander entfernt

sein mussten, um als getrennt erkannt zu werden. Das

Ergebniss war, dass die durch diese Schwellendistanz

gemessene Grösse der Empfindungskreise im Ccntrum

bis zu etwa 10° Entfernung fast gleich der des be-

treffenden physiologischen Punktes ist (0,020—0.023

für 10°): bei 20° hat sie aber etwa den doppelten

Durchmesser des ph. P., bei 80" den vierfachen; die

Distanz wächst also weit schneller als die Punktgrösse.

Aus dem grösseren Zapfcuabstand in der Peripherie

lässt sich diese Zunahme der Kmptindungskrcise nicht

erklären.

Ahlström (3) theilt Beobachtungen mit die er

über das Schenlernen eines neunjährigen, mit

gutem Krfolge operirten blindgeborenen Mädchens

angestellt hat. Von grösserem Interesse ist die Mangel-

haftigkeit der Knlfernnngsschätzung und der Bcurtheilung
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der Körperlichkeit der Schobjecte, ferner die erst lang-

same Erlernung der Association der Augenbewegungen

zum Zwecke binoculärcr Fixation. Verf. sieht in diesen

Beobachtungen eine Stütze für die empiristische

Theorie der Raumanschauung und der binoculären

Bewegungsassociation.

Battclli (13) findet, das* bei sehr tiefen

Tönen, die durch Stimmgabeln oder Zungen erzeugt

werden, bei grosser Schwingungsamplitude harmo-
nische übertöne cutstehen. Solche haben die An-

nahme einer zu tiefen Tongrenzc verschuldet (Savart,

Appunn). Thatsächlich liegt die kleinste Schwingungs-

zahl, die im menschlichen Ohr noch eine Tonempfindung

hervorruft, bei 24 Schwingungen per Secundc.

Bickel (16) bat den Einfluss der sensiblen

Nerven und des Labyrinths auf die Bewegun-
gen der Thiere untersucht. Bei Fröschen sind die

durch Durcbsehneidung der hinteren Wurzeln für

die Hinterbeine bewirkten Bewegungsstörungen bei ein-

seitiger Operation auffallender als bei beiderseitiger. In

letztcrem Falle treten die bekannten, durch den Fort-

fall der Empfindung bedingten Anomalien der Lage und

Stellung auf. Vertical im Wasser suspendirt, zieht das

Thier seine Beine stets glcichmässig an; wahrend ein

einseitig operirter Frosch unter diesen l'mständen die

der sensiblen Coutrolle nicht mehr unterworfenen Mus-

keln stärker coutrahirt. Das der Empfindung ent-

behrende Bein kann auch noch zur Verrichtung zweck-

mässiger Reflexbewegungen benutzt werden (Wischreflex

bei Heizung des Vorderthieres mit Säure).

Hei Hunden, denen die Hintcrwurzclu eines Hinter-

beines durchtrennt sind, wird das anästhetische Bein

beim Laufen nicht in der regelmässigen Weise benutzt,

wie sonst. Sind b«idc Hinterbeine unempfindlich ge-

macht, so sind sie im Anfang ganz unfähig, Gehbcwc-

gungen auszuführen, der Hinterkörper wird nachge-

schleppt; erst allmälig (im Laufe von 3—4 Wochen)

lernen die Tbiere wieder gehen. Der Gang bleibt aber

zunächst tabetisch; auffallend sind die schleudernden

(passiven) Bewegungen des Hinterkörpers bei raschen

Wendungen im Laufe. Später verlieren sich diese Stö-

rungen mehr und mehr; das Thier kann sich auf den

Hinterbeinen aufrichten. Treppen auf- und ablaufen,

ohne anzustossen und unter activer Verwendung der

Hiuterbeine springen. Diese vollständige Compensation

des Dcfcctes kommt durch die Vcrmittelung des Ge-

sichtssinnes zu Stande; denn im Dunkeln ist wieder

deutlich ungeschickter atactischer Gang vorhanden.

Der Hauptuuterschied zwischen dem Verhalten des

Frosches und des Hundes ist also der, dass der ersterc

im Ganzen keine erheblichen Störungen zeigt, sie aber

so gut wie gar nicht ausgleicht, während der Hund,

dessen Bewegungsstörungen bald nach der Operation

sehr viel schwerer sind, Mittel und Wege findet, sie zu

compensiren.

Bezüglich der Labyrinthe schliesst sich B. den

Ewald'schen Anschauungen über den Labyrinth-
tonus an. Sind die durch Durchschneidung der hin-

teren Kückenmarkswurzeln bewirkten Bewegungsanoma-

lien der Hinterbeine wieder ausgeglichen, so treten in

Folge der Exstirpation beider Labyrinthe neue Bewe-

gungsstörungen auf, die durch keine spätere Compen-

sation wieder ausgeglichen werden. Die Geschicklichkeit

bei complicirteren Bewegungen ist verringert, die Mus-

keln gehorchen nicht mehr so genau, dass sie bei fein

abzustufenden Bewegungscombinationen zweckmässig

verwendet werden können. Auf die noch bestehender,

durch den Sensibilitätsverlust bedingten Bewegung*-

Störungen werden die neuen gewissermaassen super-

ponirt, sodass man schliessen muss, dass die primären

„ Labyrinthstörungen" der Musculatur nicht an die

Sensibilität gebunden sind, sondern nur motorische

Störungen sein können.

Im rNachwort" zu dieser Arbeit erwähnt Ewald

u. a., dass auch ihm das „Hebephänomen" von H. E

Hering bekannt ist. Er will es aber nicht durch den

Fortfall einer centripetalen Hemmung gedeutet wissen.

v. Frey (29) fasst alle die Haut treffenden Defor-

mationen als Zug- und Druckwirkungen auf dieselbe

auf. Mittels einer Zug und Druck in beliebiger quanti-

tativer und zeitlicher Abstufung erlaubenden Vorrichtung

weist er nach, dass die für Druck empfindlichsten Stellen

der Haut es auch für Zug sind: Die Druckpunkte

sind zugleich Zugpunkte; v. Fr. will sie als Tast-

punkte bezeichnen. Lässt man nun auf dieselbe Haut-

stelle abwechselnd Druck- und Zugreize einwirken. >

zeigt sich, dass sie zwar beide empfunden, aber nur

dann unterschieden werden, wenn sie eine gewiss-;

Stärke, Dauer und Ausdehnung besitzen. Bei Schwellen-

reizen oder bei nur momentaner Reizung werden 1\k

und Druck nicht unterschieden.

Kiesow (50) untersuchte die Druckpunkte

der Haut mittels eines zweiarmigen äquilibrirten

Hebels, dessen langer Arm mit einem Korkstückeben

von variabler Fläche verseben war und durch Kegu-

lirung der Belastung des kurzen Armes einen ver-

schiedenen Druck auf die Haut ausüben konnte. Die

Korkplatten hatten 3,S — 100 qmm Fläche; für die

Reizung noch kleinerer Hautstellen wurden entsprechend

kleinere Druckkörper gewählt. Die zu beantwortenden

Fragen waren : 1 . ob der Druck der Belastung ai*

solcher empfunden wird, 2. ob -er dauernd empfunder

wird, 3. ob man auch die Entlastung fühlt? In Bezug

auf diese Fragen ergab sich, dass bei schwachen Be

lastungen nur der Beginn derselben empfunden wird.

Stärkere Deformationen der Haut bewirken anhaltend'

Empfindungen, die allmälig schwächer werden, aber so

lange andauern können, wie die Belastung. Die Ent-

lastung bewirkt keine merkliche Empfindung; unter

gewissen Bedingungen empfindet der Untersuchte d:e

Entlastung als partielle Druckabnahme. Bei genügend

grosser oder genügend andauernder Belastung über-

dauert die Druckempfindung den Druckreiz. In allin

Fällen lösen nur solche Einwirkungen eine Druek-

empfindung aus, die eine Deformation der Haut herbei-

führen (v. Frey).

Mit Zunahme der Belastungsgeschwindig-

keiten wächst die Druckempfindung; die Grösse der

gereizten Flächen ist insofern von Einfluss, als mit

ihrer Zunahme die Empfindungsgrössc sinkt. Die
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Schwel lenwerthe häugeu ausserdem auch von der

Hautstelle ab, uud zwar nieht allein von grösseren

Ortsverschiedenheiten, sondern auch innerhalb eines

kleinen und anatomweh gleichmässigen Hautbezirks

davon, ob Druckpunkte betroffen werden oder nicht.

Zur Prüfung der Schmerzempfind lichkeit der

U n u t bediente sich Van n od (89; eines neuen von ihm

angegebenen A Igesiometers. Die an Berncr Schülern

angestellten Untersuchungen ergaben, dass geistige

Ermüdung die Scbmcrzcmpfiudlichkeit vermehrt.

Die tactile Empfindlichkeit der Haut hatte Verf. wie

«Jriessbach vermindert gefunden. Die geistige Er-

müdung erzeugt also Hyperästhesie und Hyperalgesie.

Treitel (83) untersucht das Vibrationsgefühl,

das auf die Haut gesetzte schwingende Stimmgabeln
hervorrufen. Es lässt sich nicht auf den Tastsinn

zurückführen, denn seine nach der Dauer bemessene

Feinheit hat eine ganz andere Localisation wie der

Tastsinn. So ist d !e Dauer des Vibrationsgefühls auf

der Zunge kürzer als auf der Hand und am Unterarm,

in den Fingerspitzen nur wenig grösser als auf der

hV'blhand, Hei Tabetikern kann der Tastsinn erhalten,

das Vibrationsgefühl dagegen erheblich verringert sein.

T. glaubt, dass es der durch intermittirende Druck -

Schwankung hervorgerufenen Empfindung verwandt

>ei. (Was Verf. unter Tastsinn versteht, ist dem Ref.

nicht ganz klar geworden: er scheint die Existenz einer

vom Druck unabhängigen Berührungsempfindung anzu-

uebmen. Wie beurtheilt er aber deren Feinheit? Ret)

Alrutz (/i) bestätigt die Existenz der Blix 'sehen

Wärme- und Kältepunkte der Haut und widerlegt

die Einwände von Dessoir und Kicsow. Er findet,

dass an manchen Stellen bis 1 qcm grosse Flächen

nachweisbar sind, auf denen sich nur Kälte- oder nur

Wirmepuukte finden, und dass Flächen bis zu '/i qom
Grösse sich finden, die gar keine Tempcraturerupfin-

Aong vermitteln. Die Kältepunkte sind kleiner als die

Wärmepunkte. Verf. findet auch die mechanische
Reizbarkeit, besonders der Kältepunkte bestätigt:

ebenso Hessen sich die Temperaturpunkte durch Teta-

nisirung erregen, ganz rein bei schwachen Strömen.

Constante Ströme hatten wohl nur durch die ehc-

taische Wirkung der Electrolyse Krfolg. Verf. be-

stätigte auch die „paradoxe K älteempfindung -

*. Frey's, die mau erhält, wenn ein Kältepunkt durch

Wärme gereizt wird; er bediente sich dazu der ther-

mischen Wirkung der durch eine Linse concentrirten

Sonnenstrahlen. Eine „paradoxe" Wärmccmplindung

lie&s sich nicht nachweisen. Chemische Heize (Sal-

petersäure, Natronlauge) waren z. Th. erst nach der Ver-

letzung der Haut (durch Einstich) wirksam. Druck-
':mplinduugcn auszulösen, sind die Temperatur-

punkte in geringerern Grade befähigt, als die Druck-

punkte; auch ist die Mehrzahl derselben analgetisch

(Goldscheider), auch gegen Temperaturreize bis zu

+ 100«C, resp. —50 bis —70° C. unempfänglich.

Hofmann und Bunzcl (40) haben sich zur Unter-

suchung des electrischcn Geschmacks ähnlicher

Methoden bedient, wie Hermann und Laserstein.

Bezüglich der bei Schliessung und Üeffnung des Ketten-
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Stroms auftretenden (ieschmacksqualitäten stimmeii sie

mit den Genannten fast vollständig überein. KaOc-

und AnS-Geschmack traten schon bei sehr geringen

Stromstärken ein, dagegen betrug der Schwellenwerth

für KaS-Geschmack etwa das zehnfache von dem bei

AnS. Ein AnOe-Geschmack war uicht zu constatiren.

An den verschiedeneu Stellen der Zunge (Spitze,

Grund) war die Gcschmacksqualität verschieden: auf

dem Zungengrunde war die Empfindung reiner uud

freier von Nebenempfindungen; bei Ka-Oe unterschied

man deutlich eine süsslichc Componente.

Weitere Versuche wurden mit Zuhilfenahme des

Cocain 's und der Gymnemasäure angestellt Da

das ersterc besonders den bitteren, letztere den süssen

Geschmack aufhebt, so liess sich untersuchen, ob wirk-

lich im KaS-Geschmack eine bittere, im KaOe-Ge-

schmack eine süsstiche Componente vorhanden ist. Das

Ergebniss der Versuche lautete bejahend. Betreffs der

Frage, ob bei der electrischcn Heizung der Zunge nur

elcctrolytischc l'roducte geschmeckt werden, oder ob

der Strom die Nervenendigungen erregt, kommen die

Verff. zu dem Schlüsse, dass die Endorgane der Ge-

schraacksnerven nnr durch AnS und KaOe erregt wer-

den, dass aber während der Dauer des Stromes l'ro-

ducte der Electrolyse wirksam werden, die bei AnS

sich zur directen Erregung addirt, bei KaS aber die

einzige Ursache der Empfinduug ist. Die reinste Wir-

kung directer Reizung wäre danach der KaOe-Ge-

schmack.

Neuburger (70) weist nach, dass die Dureh-

schneidung der Riechnerven bei der Eute eine

Atrophie der caudal von der Operationsstellc gelegenen

Hirntheile zur Folge hat. dass aber die Riechsoh lei Hi-

nauf boi Ente und Frosch keine Veränderung erleidet.

Die Riechzellen sind also peripherische Nervenzellen,

die Centren der Riechbahn erster Ordnung.

Nngel (68) ist der Ansicht, dass eine Compo
nentengliederung des Geruchs! nn es nicht un-

wahrscheinlich sei, dergestalt, dass die verschiedenen

wahrnehmbaren Gerüche auf eine beschränkte Anzahl

von Gruudgerücbcn zurückzuführen seien. Dafür scheint

ihm besonders die Thatsache zu sprechen, dass ver-

schiedene Gerüche sich zu Mischgerüchen vereinigen

lassen. N. findet nicht nur wie Aronsohn uud

Z waardemaker, dass einander nahestehende Gerüche

zu einheitlichen Kindrücken verschmolzen werden, son-

dern dass beliebige Gerüche, z. B. Vanillin u. Schwefel-

atnmou, Menthol und ranziges Kuoehenöl u. a. m. Misch-

gerücho geben, d. h. Eindrücke eines einfachen Geruchs

von neuer Qualität. Werden mehr als zwei Compo-

nenten gemischt, so ist der Mischgenich noch dauer-

hafter und prägnanter. Ermüdet für die eine Compo-

nente das Riechorgan leichter als für die andere, so

ist die gemischte Empfinduug nur vorübergehend. Auch

bei chemischen Individuen kommen Mischgerüche vor,

so bei der Propionsäure, die zugleich nach Essigsäure

und Buttersäure riecht: die schnellere Ermüdung für

den Essigsäuregeruch erlaubt hier eine baldige Analyse

der Empfindung. Von Wichtigkeit für die Erkennung

der Compoueuten ist es auch, wenn mindestens eine
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derselben dem Beobachter dem Gerüche nach be-

kannt ist.

[1) Alrutz, Sydney, lieber die Empfindung
„Heiss"*. Studien au dem physiologischen Institut zu
Upsala. Upsala läkarcförenings förhaudlingar. Neue
Reihe. II. Bd. 5. und 7. Heft. p. 340. 359. - 2)
Derselbe, lieber die sog. perversen Temperaturwahr-
nchmungen. Ibid. 1. und 2. Heft. p. 106— 117.

Es scheint Alrutz (1) angemessen, in einige
Punkte den Gang und die Resultat« dieser Unter-
suchung zusammenzufassen:

1. Starke Wärmereizmittel („Heissreizmittel") lösen
nicht nur Wärme-, sondern auch Kältewahrnehmungeu
aus. ludessen um auf einer Hautoberiläche, welche
normalen Kälte- und Wärmesinn besitzt, diese von deu
Wärmcernplindungen gut isolirt hervorzubringen, müssen
gewisse Kunstgriffe angewendet werdeu. Diese bestehen
entweder darin, dass man solche Reizmittel anwendet,
welche das Erscheinen der Kältewahrnehmungen früher
als die Wärmewahrnehmungen merkbar bewirken oder
darin, dass die Wärmeorgauc ermüdet werden.

2. Die psychologische Analyse benachrichtigt uns.
wie es scheint, dass die heisse Wahrnehmung eine ein-

fache (also in dem Sinuc einfach, dass sie nicht auf
rein psychischem Wege in irgend welche Bcstandtheile
aufgelöst werden kann) und reine Temperaturwahrneh-
mung ist und ihrer Qualität nach von Kälte- und
Wärmewahrnehmungen verschieden.

3. Die experimentelle Analyse bestätigt die

psychologische darin, dass sie zeigt, dass die heisse
Emptinduug nicht lediglich eine gesteigerte Wärmewahr-
nehmung, welche Annahme nahe liegt, ist. Dies wird
bewiesen theils dadurch, dass an Stellen, wo der
Wärmesinn sehr schwach i»t, nur heisse Wahrnehmungen
und schwache Wärmeempfindungen erhalten werden
könueu, aber dagegen keine starke Wärmcwahrnehmun-
geu; theils dadurch, dass auf Hautoberflächen. wo der
Kältesinn mangelt keine heissen Wahrnehmungen aus-
gelöst werden können.

4. Es giebt weder specilische „Heiss-Nerven* noch
„Wärme-Pünktchen".

5. Die experimentelle Analyse benachrichtigt uns
ferner, dass die Hitzewahrnehmung eine in dem Sinne
zusammengesetzte Wahrnehmung ist, dass sie durch eine
Verschmelzung von Kälte- und Wärmcscnsation ent-

standen ist. An Stellen, wo sowohl Kälte- wir Wärme-
pünktchen fehlen, können uämlich keine heissen
Empfindungen ausgelöst werden. Die Ermüdungs-
versuchc nehmen jetzt den Charakter von wirklichen
Beweisen für diesen Satz an, nachdem die Möglichkeit
anderer Deutungen weggefallen ist.

6. Die Kältewahrnehmung scheint von grösserer Be-
deutung für die Intensität der heissen Empfindung wie
die Wärmewahrnehmung zu sein. Weiter dürften die

Kältenerven im Verhältnisse zu den Wärmenerven bei

der Anwendung von einem stärkeren Heissreizmittel

immer mehr gereizt werden.

7. Die Versuche von Thunberg mit gleichzeitiger

Kälte- und Wärmereizung müssen betrachtet werden
als gerade so viel beweisend, dass die Kältewahrnehmung
zur Entstehung der Hitzewahrnehmung beiträgt.

8. Der Kälte- und Wärmesinn müssen in gewissen
Proportionen gereizt werden, auf dass sie zu einer

Hitzewahrnehmung verschmelzen mögen.
9. Die Vorstellung, dass scharfe Kältereizmittel

unter physiologischen Verhältnissen Hitzewahrnehmungen
hervorrufen können, dürfte unrichtig sein und auf einer
Verwechselung beruhen. Diese darf wahrscheinlich
als dadurch veranlasst betrachtet werden, dass die

Mischungswahrnehmtingcu (brennender Schmerz plus
Kältewahrnehmungeu). welche sehr kalte Gegenstände
auslösen, eine gewisse Achnliehkeit mit den Mischung*-
emptindungeu (brennender Schmerz plus Hitzewahr-

nehmungen) haben, welche von sehr heissen Gt#m.
ständen hervorgerufen werden.

10. Die Hitzewahrnebmungen geben uns ver-

mehrte Fähigkeit, hohe Temperaturen richtig zu beut

theilen, aber bis zu welchem Grade diese Fähigk it

durch diese vermehrt wird, kann noch nicht entschieden

werdeu. Sie dürfte ferner für verschiedene üautnächm
verschieden sein, was auf wechselnden WerüVn des

Minimum perceptible für die Heiss- und Scbmerzwahr-
nehmungen beruht.

Derselbe (2) resumirt sich selbst folgcndernusjen

1. Die sog. perverse Kältewahrnehmung ist eine phv

siologischc Erscheinung, welche in den pathologischen

Fällen, wo der Wärmesinn herabgesetzt ist, mit ver-

mehrter Deutlichkeit hervortritt. Sie möchte bes>er

paradoxe (oder aus einem anderen Gesichtspunkt':

conträre) Kältewahrnehmung benannt werden.
2. Die sog. perverse Wärmewahrnehmung hat Verf.

unter physiologischen Verhältnissen nicht nachweist,

können. Auch ihre Existenz uoter pathologischen Ver-

hältnissen nicht darf als in einer genügenden Weise be-

wiesen angesehen werden. Wenn sie jedoch exist;r*.

— was Verf. keineswegs bestreiten will — dürfte sie

selbst pathologischer Natur sein und muss diso

perverse Wärmcwahruehmung immer noch beoutiü-.

werden.

3. Die Ausdrücke pervers, paradox, confrär und

pathologisch sollen in Bezug auf ihre Bedeutung tiäier

tixirt werden:
Unter paradoxen Wahrnehmungen versteht man Alk-

die Empfindungen, welche unter physiologischen Ver-

hältnissen von inadäquaten Reizmitteln ausgelöst werden

Unter perversen Wahrnehmungen alle die, weicht

unter pathologischen Verhältnissen von inadäquaten

Reizmittelu ausgelöst werdeu.

Unter couträren Wahrnehmungen alle die, welch-:

von Reizmitteln, die die ihnen ganz und gar entgegen-

gesetzte Empfindungen sonst auszulösen pflegen, auf-

gelöst werden; und
Unter pathologischen Wahrnehmungen alle die.

welche von oder infolge pathologischer Vcrändeningt:i

im eigenen nervösen Apparate des betreffenden Sinne?

oder in anderen Organen wirklich ausgelöst worden sind

A. Fr. Eklnnd (Stockholm).]

IV. Nervöse Centraiorgane. Psychophysüc.

1) Bergmann, P.. Ueber die Reflexerregbark.it

der Frösche bei Hemmung der Circulation. Zur Re

leuchtung der central nervösen Wirkung der Herzgifte.

Skaud. Arch. f. Physiol. Bd. VII. S. 198. — 2) Bern-

heirncr. St., Experimentelle Untersuchungen zur I,»-

calisation im Kerngebiet des Oculumotorius. wiener

klinische Wochcnschr. No. 13. — 3) Bethe, A.. Di>

Nervensystem von Carcinus Maenas. Ein anatomisch-

physiologischer Versuch. Arch. f. microscop. Anatomie.

Bd. 50. S. 44« u. 589. — 4) Derselbe, Vergleichende

Untersuchungen über die Functionen des Ontralnerren-

svstems der Arthropoden. Pflüger's Archiv. Bd. 68,

S. 449. — 5) Biekel, A., Action de la bile et des

sels biliairea sur le Systeme nerveux. Compt. ren-1

T. 124. p. 702. — G) Derselbe, Experimentelle Unter-

suchungen über den Einfluss der Galle und der galleu-

sauren Salze auf das Central nervensystem. Münchener

med. Wochenschr. S. 553. — 7) Derselbe. Beitrage

zur Rückenmai ksphvsiologic des Aales. Pflüger* Arch.

Bd. 68. S. 110. — 8) Broca, A. et Ch. Riebet.

Periode refractaire dans les centres nerveuses. Cooft
rend. T. 124. p. 96. — 9) Dieselben, Periode re-

fractaire dans les centres nerveuse, et consequences

qui en resultcnt au point de vue de la dvnami jU'

cerebrale. Ibid. p. 573. — 10) Dieselben* Periode

refractaire et svnchronisatiou des oscillatious nerveuses,

Ibid. p. 697. '-
11) Dieselben, Periode refractaire
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•lins les centres ucrveux. Arch. de Physiologie. (5.)

T. IX. p. 864. — 12; Casslaot, E., Le laboratoire

da physiologie des sensations de la Sorbonne. 8. Paris.

- 13) Cbarrin, A., Epilepsie experimentale. Arch.

le physiol. (5.) T. IX. p. 181. (Traumatische Epi-

lepsie bei einem .Meerschweinchen.) — 14) Cbarrin
l de Nittis, Influence du Systeme nerveux sur lcs

ffets obtenus par Tinjection des serums d'animaux
nccines. Compt. rend. T. 124. p. 42. — 15) Ebbing-
haus, H., Ueber eine neue Methode zur Prüfuug geistiger

Fähigkeiten und ihre Auwendung bei Schulkindern.

Scp.-Abdr. der Zeitschr. für Psycho], und Physiol. der

Mncesorgane. — 16) Ferrand, Les localisations cere-

brales (etude de psvcho-physiologie). Bull, de l'Acad.

i> medic. (3.) T. XXXVII. No. 37. — 17) Gries-
bach, IL. Besprechung einer neuen Methode von
Ebbinghaus zur Prüfung geistiger Fähigkeiten bei

Schulkindern. Zeitschrift für Schulgesundheitspflegc.

X Jahrgang. S. 659. — 18) Ouicciardi, G. e G. 0.

Ferrari, Di alcune associazioni verbali. Riccrche di

piicologia individuale. Riv. di freniatria. T. XXIII. 3. —
13) Dieselben, II calcolatore mentale „Ugo Zamboni",
CoDtributo alla psicologia delle mcmorie parziali. Ibid.

Vol. XXIII. p. 132 e p. 407. — 20) Hering, H. E.,

Inwieweit ist die Integrität der centripctalen Nen'en
eine Bedingung für die willkürliche Bewegung? Wiener
klin Rundschau. 1896. No. 43. — 21) Derselbe,
Ceb« Bewegungsstörungen nach ccntripetalcr Lähmung.
1 Mitth. Arch. f. exp. Path. u. Pharmacol. Bd. XXXVIII.
S. 26«. — 22) Hering, II. E. und C. S. Sherrington,
feber Hemmung der Contractiou willkürlicher Muskeln
bei elektrischer Reizung der Grosshinirinde. Pflüger's

.Irchiv. Bd. 68. & 222. - 23) Hering. H. E., Das
Hebephänomen beim Frosch und seine Erklärung durch
dtu Ausfall der reflcctorischen antagonistischen Muskel-

«pinnung. Ebendas. S. 1. — 24) Hösel, Association

aod Localisation. Zeitschrift für Psychiatrie. Bd. 54.

Heft 3. S. 323. — 25) Hofbaucr, L., Inter-

ferenz zwischen verschiedenen Impulsen im Central-

tiervensystem. Pflüger's Archiv. Bd. 68. S. 546. —
2<"0 Derselbe, lieber LeistungsdifTerenzen des quer-

gestreiften Muskels und ihre Ursachen. Cbl. f. Pbysiol.

Bd. XI. No. 17. — 27) Howell, W. II., A contribu-

tion to the physiology of sleep, based upon Plethysmo-
graphie experiments. Jouru. ot exp. medic. Vol. II.

p 313. — 28) Kircbhoff, Ueber trophisebe Hira-

oentren und über den Verlauf trophischer und schmerz-

leitendcr. sowie einiger Fasersysteme im Gehirn von

unsicherer Function. Arch. f. Psychiatrie. Band 29.

Heft 3. (Schliesst aus Krankenbeobachtuugen auf die

Existenz cerebraler den Schmerz leitender Bahnen, so-

wie isolirt vom Gehirn auslaufender trophischer Fasern.

Beide sollen in der Rinde und im Streifen körper enden.)
— 29) Knies, .M., Ueber den Verlan! der eentripetalen

Sehfasern des Menschen bis zur Rinde des Hinterhaupt-

tappens, nebst Berieht über einen weiteren Fall von
beiderseitiger homonymer cerebraler Halbblindheit mit

'rhaltenem Gesichtsfeldrcst auf beiden Augen. Zeitschr.

f. Biologie. No. 5. Bd. XVI. (Jubelbd.) S. 125. —
30)Lamy, H., L.'-sions medullaircs experirnentales pro-

duites par les embolies aseptiques. Arch. de physiol.

(5). t IX. p. 184. — 31) Lo Monaco, D., Sur la

Physiologie du corps calleux et sur les moyens de

recherche pour l'etude de la fonetion des ganglions de
la base. Arch. ital. de Biologie, t. XXVII. p. 296.

Bull, della Soc. Lancisiana. p. 163. — 32) Mana-
reine, M. de, Sleep: its physiology, patholygy etc.

Illust. 8. London. — 32) Marmel Ii, M., Sur quelques
fiits d'inhibition reflexe observes sur les nerfs p<5riphe-

nques. Arch. ital. de Biologie, t. XXVI. p 124. —
34) Maxwell. S. St., Beiträge zur Gehimphysiologie
der Anneliden. Pflüger's Archiv. Bd. 67. S. 263. —
3ö) Mayhew, D. P., On the time of reflex winking. Journ.

of exp. medic. Vol. II. p. 85. — 86) Mumford, A.

A-, Survival movement« of human infancy. Braiu.

XX. 3. p. 290. — 37) Nadler, A. G„ Rcaction time

in abnormal conditions of the nervous system. Stud.

from the Yale psycholog. laboratory. Vol. IV. 1896.

p. 1. (Untersuchung der Reactiouszcit bei Neuritis,

Hysterie, Ataxie, Alcobolismus). — 88) Neuburger,
M., Die historische Entwicklung der experimentellen

Gehirn- und Rückcumarksphysiolegie vor Flourens.

gr. 8. Stuttgart. — 89) Oehl", E., Un critcrio crono-

metrico della sensazione. Gaz. med. lombard. p. 1.

e 11. Arch. ital. de Biologie, t. XXVII. p. 240. —
40) Orbici, ü., Ricerche sulla fisiologia della scrittura.

Riv. di freniatria. T. XXIII. 3. - 41) Patrizi, M.

L., II tempo di reazionc sernplice studiato in rapportu

colla curva pletismogratica cerebrale. Riv. di freniatria.

Vol. XXIII. p. 257. (Vergleichende Bestimmung des

Gehirnvolumens und der Reactiouszcit.) — 42) Routh,
A. , Parturition during pareplegia, with cases. Transact.

of the obstetric. Soc. of London. Vol. XXXIX.
(Genau beobachteter Fall vou normaler Geburt bei vor-

handener, vom 6. Brustwirbel abwärts sich erstreckender

Paraplegie.) — 48) Sharpey, S. .1., The represcu-

tation of the funetion of vision in the cerebral cortex

of man. Lancet. p. 1399. — 44) Schlesinger, IL,

Zur Physiologie der Harnblase. Wiener klin. Wochen-
schrift. No. 47. — 45) Schultz, I\, Gehirn und
Seele. Deutsche med. Wochenschr. S. 88. (Besprechung

des gleichnamigen Vortrags von P. Flechsig. Leipzig

1S96.) — 46) Script ure, E. W., Researches on re-

action-time. Stud. from tbe Yale psvchol. laborat.

Vol. IV. 1896. p. 12. — 47) Derselbe, Researches

on voluutary effort. Ibidem, p. 69. — 48) Der-
selbe, New apparatus and methods. Ibidem, p. 76.

— 49) Derselbe. Elementary course in psychological

measurements. Ibidem, p. 89. — 50) Seashorc, C.

E., Weber's law in illusions. Ibidem, p. 62. — 51)

Siven, V. 0., Experimentelle Untersuchungen über den

Einfluss der Körperstellung and Respiration auf die

Gehirnbewegungen beim Hunde. Zeitschr. f. Biologie.

Bd. XXXV. S. 506. — 52) Uexküll, J. v., Ueber

Reflexe bei den Seeigeln. Ebendas. N. F. Bd. XVI.

(Jubelband). S. 298. — 53) Vold, J. Mourly, Einige

Experimente über Gesichtsbildcr im Traum. Zeitschr.

f. Psych, u. Physiol. der Sinnesorgane. Bd. XIII. S. 66.

— 54) Wegener, H., Das Weber'sche Gesetz und seine

Bedeutung für Biologie. Naturwiss. Wocbenschrift.

XII. Bd. No. 34. — 55) Wertheimer, E. et L.Lcpage,
Sur les mouveraents des membres produits par l'exci-

tation de rbemispher« cerebral du cütc correspondant.

Arch. de physiol. (5). t. IX. p. 168. - 56) Wesley
Mills, Cortical cerebral localisation: with special re-

ference to rodents and birds. Brit. med. journ. No. 20.

— 57) Zanietowski, J., Ueber die Sumniation von

Condensatorentladungen im Centrainervensystem. Cbl.

f. Physiol. Bd. XI No. 1. - 58) Ziehen, Tb., Ueber
die motorische Rindenregion von Didelphys virginiana.

Ebendas. Bd. XIII. No. 15.

Zur physiologischen Untersuchung des Centrai-

nervensystems der Arthropoden benutzte Bcthe

(4) thcils Krustaceen (Astacus fluviatilis. Squilla mantis,

Carcinus Macnas), thcils Insectcn (Pachytylus cinera-

seens, Apis mellifica. Hydrophilus piceus). Aus seinen

Abtragungs- und Durchschneidungsversuehen schliesst

B. , dass das Gehirn (Oberschluudganglion) der Arthro-

poden in erster Linie ein reflexhemmendes Organ

sei, das ausserdem einen Tonus der Musculatur unter-

halte. Nach Abtragung des Gehirns ist die Muskelkraft

herabgesetzt, die Flexoren überwiegen die Extensoren,

die Reflexe sind gesteigert und infolge des Fortfalls der

Hemmung oft unzweckmässig. Diese Wirkungen er-

strecken sich bei einseitiger Operation nur auf die

gleichseitige Körperhälfte. Die „spontanen* Bewegungen,
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die Beweguugscoordiuatiou u. s. w. .sind nach der Ab-

tragung des Oberschlundganglions nicht aufgehoben.

Fortuahmc des Unterschlundganglioits (Mund-

gauglion) ist bei manchen Gliederthieren von erheb-

lichen Locomotionsstörungen gefolgt (Unfähigkeit

zu gehen u. a. m.); bei anderen sind alle Leistungen

des Hintcrhirns erhalten, nur ungeschickter und kraft-

loser als unter normalen Verhältnissen. Weitere Unter-

suchungen des Verf. betreffen die segmentale Be-

deutung der Tboracal gan gl ien, die nicht bei

allen untersuchten Arten gleich klar ausgesprochen ist.

B. stellt ferner fest, dass das Bauchmark seiner

ganzen Länge nach einseitige Empfindungs- und Be-

wegungsimpulse streng einseitig leitet, und dass die

Qucrcommissuren der Ganglien den einzigen Weg
darstellen, auf dem mit Localzeichen versehene, d. h.

eine locale Reaction hervorrufende Impulse von einem

Körpertheile auf deu andern übertragen werden können.

v. Uexküll (52) schildert einige Reflexbe-

wegungen bei Seeigeln, und zwar solche an den

l'cdicellarien, den Stacheln, den Saugfüssen und der

Latente. Schwache und starke Reize haben vielfach

antagonistische Reflexe zur Folge. In dieser Um-

kehr der Reizwirkung, ferner in der Fähigkeit der

Erregung und Hemmung tonischer Thätigkeit und in

der Reizübertragung erkennt v. U. fundamentale Eigen-

schaften der Ganglienzellen. Von Wichtigkeit ist, dass

die Orgaue des Seeigelkörpers mit ihren wohlausgebil-

deten Functionen von einem Nervensystem beherrscht

werden, das aus einem gleichmässigon Gemisch von

Nerven und Ganglienzellen besteht und „auch nicht

den geringsten Ansatz zu einer höheren Organisation

mit Ueber- und Unterordnung der Centren zeigt.
1*

Zanietowski (57) bedient sich das Co n den-

satorverfahrcus, um durch Reize, die ihrer Energie

nach genau bestimmt werdeu können, Reflexbewe-

gungen am enthirnten Frosch auszulösen. Es ergab

sich, dass die (ebenfalls gemessene) reflcctorischc Ar-

beit, die durch summirte, einzelne unwirksame Heize

eintritt, denselben Werth hat. wie auch die Einzclreize

innerhalb der Grenze der Unwirksamkeit an Stärke

wechseln. Auf das Verhältniss zwischen der Energie

des Reizes und der Energie der reflectorisch geleisteten

Arbeit ist von Eiufluss die Frequenz und die Stärke

der Eiuzelreize, sowie die gereizte Stelle des Nerven.

Am vortheilhaftesten schien dem Verf. eine Reiz-

frequenz von 12—15 p. See. Dieselbe Keizencrgie, die

das eine Mal durch Summation kleiner aber frequenter

Reize, das andere Mal durch seltene aber stärkere

Reize hervorgebracht wird, ist im zweiten Falle wirk-

samer. In allen Fällen übertrifft die Reflexenergie die

Reizcncrgic um ein Vielfaches, und zwar etwa in den

Grenzen von 1 : 1500 bis 1 i 30 000.

Berg man (1) hat an Fröschen Untersuchungen

über das Verhalten der Rcflcxerregbarkcit

nach Hemmung der Circulation angestellt. Bei

Grasfröschen wurde das Herz unterbunden und die

Aorta durchschnitten; zur sensiblen Reizung diente

der Inductionsstrom oder 0,2 proc. Schwefelsäure. Nach

30-40 Minuten war die Refiexthätigkeit bereits er-

loschen. Die Höhe der Temperatur schien ohne Eiuftus»

zu sein. Oefters wurden grosse Differenzen im Ver-

halten der beiden Hinterbeine desselben Thicres beob-

achtet. Der Verlauf der Abnahme der Krregbarkeu

ist der, dass diese sofort nach Unterbrechung des Blut-

laufs zu sinken beginnt , und anfangs langsam, später

steil zur Abscisse abfällt. Mit Zuhülfenahme dieser F.:

fahruugen Hess sich entscheiden, dass Digital in di>

Rückenmark nur secundär. durch Beeinträchtigung der

Circulation lähmt, während Helleborein wahrschein-

lich einen primären Eiufluss auf die Reflexerregbark, i:

des Rückenmarkes ausübt.

Auch nach den vom Verf. initgctheilten Beobach-

tungen an „Salzfröschen'4
hängt das Leben d«

Rückenmarkes von der Speisung mit blutkörperchtn-

haltiger Nährflüssigkeit ab. Nach unvollständiger Aus-

spülung des Blutes durch Kochsalzlösung können die

Thiere etwa 2 Tage leben, nach vollständiger gehen

sie schnell zu Grunde.

Nach Maunelli (83) kaun man durch Beinag

eines N. ischiadicus oder Plexus brachialis auf die Er-

regbarkeit des entsprechenden Nerven der ander«

Seite hemmend einwirken. In anderen Fällen sieh:

mau sie dagegeu zunehmen. Die Mitwirkung des Ge-

hirns ist dabei nicht erforderlich.

Nach Bickel (7) können decapitirte Aale zu

weilen noch normale Schwimmbewegungen ausführen,

sind aber unfähig, ihr Gleichgewicht zu behaupten und

rückwärts zu schwimmen. Durch Quertrcnnungen

des Rückenmarkes in verschiedenen Höhen oder

durch Exstirpation ganzer Rückenmarksstücle

wird die äussere Form der Ortsbewegung nur in ge-

ringem Maasse gestört.

Schlesinger (44) schliesst aus einem von ihn

beobachteten Krankheitsfall (vollständige BlasenlabrouDi

bei isolirter Läsion des untersten Rückeumarkabschnittes

.

dass das Blasenceutrum in der Höhe des 4. Sa-

cra lsegmentes des Rückenmarkes gelegen sei.

Ein anderer Fall lehrte, dass das Centrum paarig

sein muss.

Bern heim er (2) hat bei Affen nach Eistirpatiot.

der äusseren Augenmuskeln oder nach Exenteraiki.

des Bulbus das Kerngebiet des N. oculomotoriui

mittelst der Nissl'schcn Methode auf Degenerationen

untersucht und dabei folgendes gefunden: Die Centren

für die äusseren vom Oculomotorius innervirten Müc-

keln (mit Ausschluss des Lidhebers) befinden sieh im

distalen und mittleren Drittel der Scitenhauptkerue ood

in den Lateralzellen, und zwar im distalen Drittel H-

meist im gekreuzten Bauptkern, im mittleren Drittel

ziemlich gleichmässig in beiden vcrthcilt. Den Binnen-

muskeln des Auges entsprechen die in der Medianlinie

befindlichen Nebenkernc, und zwar der kleinzellige

rechte Mediankern denen des rechten Auges, der groß-

zellige Mediaukern denen beider Augen. Nach der

Exenteration fanden sich auch die Zellen des Ciliar-

knotens zerstört, nach Zerstörung der Hornhaut allein

fanden sich darin neben normalen Zellen auch degene-

rirte. B. schliesst daraus, dass das Ciliargauglion nur

sensorische Functionen habe.
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Lo Monaco (31) durchschnitt bei Hunden nach

einen neuen Verfahren (mit doppelter Unterbindung

des Sinus longitudinalis) das Corpus callosum seiner

ganzen Länge nach. Die Thicre blieben am Leben und

zeigten keinerlei Störung in Bezug auf Beweglichkeit

und Empfindlichkeit, und unterschieden sich auch sonst

nicht von gesunden Thieren. Reizung des Corp. callosum

ergab ebenfalls ein negatives Resultat. Die Unterbin-

dung des Sinus blieb ganz ohne Folgen. Verf. will

sich diese Erfahrungen zu Nutze machen, um auf einem

bequemen Wege bis zu den Basalganglien zu gelangen.

Neben der gekreuzten Wirkung, den die Heizung

des Gyr. sigmoides beim Hunde hat, tritt zuweileu, be-

sonders leicht bei stärkeren Reizen auch eine gleich-

seitige ein. Wertheimer und Lepage (55) sahen

die letztere oft allein persistircu, wenn sie das Rücken-

mark in der Höhe des 1. oder 2. Cervicalsegmentes auf

der der Reizung entgegengesetzten Seite durchschnitten

hatten. Um diese homonymen Reactionen zu erklären,

ist vielfach angenommen worden, dass eine Doppel-

kreuzung bestehe, dass also die Erregung >tets zunächst

nif die andere Seite des Markes übergehe, von dort

aber zu der der gereizten Hemisphäre gleichnamigen

Rüekenmarkshälfte zurückkehre. Diese Deutung halten

W. und L. für unrichtig: denn sie sahen die der Rei-

zung homonymen Bewegungen fortbestehen, wenn sie

nicht nur unterhalb des Kopfmarkes das Rückenmark

inseitig durchtrennten, sondern noch über der Fyra-

midenkreuzung einen Halbschniti auf derselben Seite

und die mediane Durchtrennuug des Kopfmarkes hinzu-

fügten. Auch die Brücke konnte median durchtrennt,

das Corp. callosum durchschnitten, der Gyr. sigmoides

der andereu Hirnhälfte entfernt werden, ohne dass der

gleichseitige Rcizuugserfolg ausblieb. W. und L. schliessen

daraus, dass dircete, ungekreuzt verlaufende

Leitangsbabnen vorhanden sein müssen, für deren

Existenz übrigens auch die Erscheinungen der secun-

liren Degeneration sprechen.

W es luv Mills (5'!) findet bei den Nagethieren

Üt motorischen Felder der Hirnrinde weniger

gut abgegrenzt wie bei Hunden und Katzen: ihr Ver-

• 'M führt zu nur geringen Bewegungsstörungen. Bei

Sögeln lassen sich durch Reizung der Rinde nurAugeu-

braeglingcti erzeugen.

Ziehen (58) findet, dass beim Opossum (Didel-

phys rirginlana) die motorische Zone der Grosshirn-

riade auffallend weit oceipitalwärts reicht. Die Centren
ir Hinterbein, Vorderbein und unteren Facialis folgen

; n dieser Anordnung hintereinander längs der Mittellinie.

H. E. Hering (21) schildert das Verhalten des

Frosches (R. temporaria) nach Durchsehneidung der

Unteren Wurzeln einer oder zweier oder aller vier

ExtrcBritäten. Er behandelt die bekannten Abweichun-

Wi in Haltung. Lagerung und Gebrauch der Extrcmi-

'-iten, die verminderte Sprungweite oder Sprunghöhe
J

- >. w. Als Hebephänomen bezeichnet er folgende

M*h sensibler Lähmung der Hinterbeine auftretende
*-wfaeiuung : .Beim Niedersprung werden die Hinter-

'><>: über das normale Maass hinaus gebeugt und

«Mldeui in die Höhe geschleudert, so dass die untere

J«kre*l.erieht .1p r Ke.nkmn.ton Moliein. IW. «,|. |.

Fläche des Hinterbeines nach aussen, die obere Fläche

medianwärts sieht." Verf. meint, dass die Erscheinung

auf dem Fortfall einer centripetalen, vom Bewegungs-

apparat der betr. Extremität ausgehenden Hemmung
beruhe. Abgesehen von diesem Phänomen sind Coordi-

nationsstörungen (Ataxie) nicht vorhanden.

Derselbe und Sherriugton (22) (heilen Ver-

suche mit über Hemmung der Contraction will-

kürlicher Muskeln bei electrischer Reizung
der (irosshirnrinde. Ausgehend von den Beobach-

tungen S.'s über Tonushemmung gewisser Augenmus-

keln bei corticaler Erregung ihrer Antagonisten und

von damit im Zusammenhang stehenden Versuchen von

IL, zeigen die VerfL, dass beim Affen auch an ver-

schiedenen anderen Muskelgruppen sich diese Beobach-

tungen anstellen lassen. Sind z. B. die Ellbogen-

strecker touisch innervirt, so erschlaffen sie bei Rei-

zung derjenigen Riudenstclle, welche die Beuger des

Ellbogens innervirt. Bei schwacher Reizung kann diese

Hemmung erfolgen, ohne dass dabei die Heuger sich

merklich zusammenziehen. Die Erschlaffung einer

Gruppe scheint auch zeitlich der Contraction der anta-

gonistischen voranzugehen. War die betr. Extremität

vorher durch Durchsehneidung ihrer hinteren Wurzeln

anästhetisch gemacht, so wurde dadurch der Verlauf

der Erschlaffung etwas moditicirt.

Broea und Riehet (11) linden, dass ähnlich wie

das Herz auch das C e n Ii al n e r v c n s y s t e m
,

speciel 1

die Grosshirnrinde, eine Refrnctärperiode besitzt,

in der es äusseren Reizen gegenüber unempfänglich ist.

Die Erscheinung wurde an Hunden beobachtet, theils

bei choreatischen Anfällen, in denen die Extremitäten

einen rhythmischen Clonus zeigten, ferner bei einzelnen

oder rhythmischen Reizungen der motorischen Region

des Grosshirns, endlich hei mechanischen Reizungen

(Erschütterungen), auf welche mit Chloralose behandelte

und stark abgekühlte Hunde durch einzelne Zuckungen

antworten. Nach jeder spontanen oder hervorgerufenen

Erregung ist die Hirnrinde eine Zeit lang unerregbar

fiir sonst wirksame Reize. Diese Rcfractärzcit hat eine

Dauer, die von der Temperatur abhängt: bei -W beträgt

sie 0,G5 See, bei 37" 0,1« See., bei 42-43" 0,10 See.

Ganz ebenso wie beim Herzen sind in Folge

dieser Unerregbarkcitsperiodeu rhythmische Einzel-

reizungen der Hirnrinde nur dann jedesmal wirksam,

wenn ihr Intervall nient zu klein ist: steigt die Reiz-

frequenz über eine gewisse Grenze, (etwa 0,1 See), so

ist nur jeder zweite oder dritte Reiz wirksam. Die

Vcrff. glauben, dass diese Erscheinung auf die Existenz

einer dem Centraluervensystem eigenthiimlichen oscilla-

torischen Erregbarkeit-Schwankung von bestimmter

Periode hinweist.

Hofbauer (25) untersuchte die Interferenzen

zwischen verschiedenen Impulsen im Central-

uervensystem beim Menschen, indem er sich des

M o ss o' sehen Ergographen bediente. Wird während

der Aufschreibung einer Ermüdungsreihe die Versuchs-

person durch plötzliche Sinnescindriicke, z. B. einen

SehuSS — Verf. bezeichnet solche Einwirkungen als

.Tusch* — erschreckt, so entsteht eine Zuckung, die
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das Niveau <lor Ermüdungscurve überragt (»Tusch-

zuckung"). Sic ist um so höher, je weiter die Er-

müdung durch die \\ illkürarbeit vorgeschritten ist.

Jeder Tusch ändert ausserdem in charaeteristischer

Weise den Zustand des Seusoriums. Erfolgt sofort nach

der Tusehzuckung das Signal zur W illküreontraction.

so setzt sie aus; etwas spätere Contractionen werden

zu schwach und zu spät ausgeführt; erst noch später

i»t der Einlluss der sensorisehen Erregung verschwunden.

In einer weiteren Versuchsreihe kennte vermittelst

eines eingeschalteten Rheotoms das Intervall zwischen

dem Signal für die Willkürbewegung und dem Tusch-

reiz beliebig variirt werden. Es ergab sieh, dass,

wenn der letztere in den Zustand der „Attention*

(Exucr) des Centralorgans trifft, der als Vorbereitung

zur bewussten Willküraetion bezeichnet werden kann,

klüftigere Impulse zu den Muskeln gelangen. Das

Maximum der Wirkung tritt dann ein, wenn der Tusch-

reiz um einige Zehntel Sccunden dem Willkürimpuls

vorausgeht: lallt er später, so wirkt er hemmend.

Ebenso hemmt die Willküraetion den Effect des senso-

risehen Reizes, wenn sie ihm um wenige Zehntel

Scunden vorausgeht. Aehnlieh wie aeustischc

Tuschreize wirken auch Hautreize und optische

Eindrücke (Eiehtblitze).

Werden mehrere sensorische Reize hintereinander

angewendet, so wird der Erfolg des späteren durch

den vorangehenden verstärkt. Es macht sich hier

die Erscheinung geltend, die von S. Einer als Rah nun g

bezeichnet worden ist.

Bickel (5) hat gefunden, dass die Application von

Kinder- un d II u n degalle oder von gallensauren

Salzen auf beliebige Stellen der Hirnrinde bei

Säugethiereii klonische und tonisehe Convulshuien her-

vorruft, die auf der der gereizten Hemisphäre gegenüber-

liegenden Körperseite am meisten ausgesprochen sind,

sich aber schliesslich auf alle Körpcrtheile erstrecken.

Daneben istBewusstlusigk. it und Speichelfluss vorhanden.

Siven (öl) hat beim Hunde den Einfluss der

Kürpcrstcllung und der A tbembewegungen
auf die Gehirnpulsationen untersucht. In

ersterer Beziehung stellt er fest, dass die Stärke der

Rirnpulse nach Anlegung einer Trcpanöffnung wesent-

lich von der Lage des Kopfes zum übrigen Körper ab-

hängt. Ist der Kopf erhoben (S— 15 cm über dem

Niveau des Rückens), so sind die Pulsationen kräftig,

bei tieferem Stande des Schädels weiden sie kleiner

bis zum schlicsslichcn Versehwinden. Die Ursache daran

ist eine rein mechanische, indem beim Senken des

Kopfe» durch das Eindringen reichlicherer Mengen von

Cerelirospinalfiüssigkeit in den Schädelraum und durch

die veränderten Circulatiosverhältuissc das (iehirn in

die Trepanationsöffnung hineingepresst wird, wodurch

seine Oscillationeu gehindert werden müssen, während

bei Hebung des Kopfe» das Gehirn zurücktritt und das

mechanische Hindernis'- für die Hirnpulse beseitigt

wird. Durch Einfügen eines schreibenden Hg-Mano-

meters in die Sehädelöffnung und durch gleichzeitige

Rcgistrirnng der Atbmung und des arteriellen Blut-

drucks Nichte Verf. Auskunft über den Ursprung der

respiratorischen Bewegungen des Gehirns zu

erhalten. Er weist nach, da-ss in allen Fällen ein«-

genaue Eebereiustimmung der Athmungsexcursioneü des

Gehirns und der arteriellen Blutdruckcurve be-

steht, dass also z. B. die Hirnpulscurve während der

Einathrnung steigt, während der Ausathmung absinkt

Die Höhe des venösen Druckes dagegen zeigt durchau!

keine derartigen Beziehungen zu den Gehirnpulsationeti,

so dass also auch der infolge von Thoraxcompression

behinderte venöse Abfiuss nur von untergeordneter \V-

deutuug für sie i»t. Demgemäss schliesst sieh Veri

der Ansieht derer an, welche meinen, dass die respira-

torischen Gehirnbewegungen durch die respiratorisch, ti

Veränderungen des arteriellen Druckes bedingt sei-u

Howell (27; hat plethysmographische l'otrr

suchungen am Arm während des Schlafes aoge

gestellt. Er findet das Armvolumeu in Folge von Er-

weiterung der Hautgefässe während des Schlafes ver-

grössert. Die Folge dieser Erweiterung ist Abuabme

des Blutdruckes und Verminderung des centralen

Blutstroms. I 'titer der Annahme, dass Armrolumeo

und Blutgehalt des Gehirns im umgekehrten Verbal!

ni-s zu einander stehen, kann man sagen, dass sebvü

im Beginn der .präparatorisehen Periode" des SchUfes

die Durchblutung des Gehirns sich zu vermindern be-

ginnt, dass sie dann bis zu einem gewissen Minimum

gelangt, auf dem sie im wesentlichen constant bleibt.

Vor dem Erwachen wird sie anfangs langsam, spät«

schnell wieder stärker, um beim Erwachen ebenso gr."'

zu sein, wie beim Beginn des Schlafes. Mit der ilr

Tiefe des Schlafes anzeigenden Cum (Köhl-

schütter u. A.) stimmt die plethysmographische nur

im Anfang überein, später ist, während die Tiefe de>

Schlafes mehr und mehr abnimmt, die Anämie des Ge-

hirns nicht geringer, als während des tiefsten Schlaff».

Die Ursache des Schlafes sieht H. 1. in der duKB

Ermüdung verringerten Erregbarkeit eines grösseren

Theils der Hirnrinde, 2. im willkürlichen Fernhaltet.

si-Dsorischer und psychischer Reize, 3. in der Vermin

derung der Blutspeisung des Gehirns.

Üchl (39) findet bei der Anstellung von Vcrsucbfii

über die Reactionszeit bei Hautreizung, dass, wenn

man dem zu beantwortenden Reize im Intervall W
U.02 0,03 See. einen zweiten an derselben H.uitstoV

folge!« lässt, die Reactionszeit sich um 0,01— 0.0;' S

verlängert. Die Verlängerung ist auf eiue Störung

der centralen Vorgänge zurückzuführen.

Scripttire (4l>) findet Verkürzung der Reac-

tionszeit während des Durchleiteus eines galvanischen

Strome» durch den Kopf. Er untersucht ferner den Einfiitss

der durch die Versuche bedingten Ermüdung, der ums.»

stärker ausfällt, je complicirter die Vcrsuchsbedingiiogen

sind. Geringer ist der Einfluss allgemeiner Ermüdung

(Vergleich zwischen Morgen- und Abcnd-Reaction). k
grösser die geforderte körperliche Anstrengung bei d' r

Üeactioii ist, desto kürzer wird die Reactionszeit. hn«i

lieh wurde bei Thieren die Reactionszeit verglichen mit

der Latenzzeit bei direeter Reizung der Hirnrinde; d" -h

lassen sich vorläufig bestimmte Schlüsse aus diesen

Beobachtungen nicht ziehen.
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^Igcmcinen Pathologie und pathologischen Anatomie
oM Mensrhen und der Thiere. Hrsg. von Lubarsch und
•t «Htertag. 2. Jahrg.: 1895. gr. 8. Wiesbaden. —

: Israel, Osk., Elemente der pathologisch-anatomischen
pugMtte. Anleitung zur rationellen anatomischen Ana-
ge. M. 13 Fig. 8. Berlin, — 9) Kader, B., Klin.
°r "r. /ur Aetiologie und Pathologie der sog. primären
«"skeleuuündungen. Hab.-Schrift. gr. 8. Breslau. —
•0) Koerner, IL. Leber die Beziehungen der Erkran-

J^r* ( b*n< Ll J«r ^»niinU-n Mcd.ciu. I»»7. Hü. I.

kungen der Zähne zu den ehrou. Schwellungen der

regionären Lymphdrüsen, gr. 8. Berlin. — 11) Lanz, A.,

Klinische und experimentelle Beiträge zur Pathogenese
der mercuriellen Stomatitis und Salivation. gr. 8. Mit

I Taf. Berlin. — 12) Legry. Les cirrhoses alcooliques

du fote. 16. Av. :\ lig. Paris. — 13) Po Hack, B.,

Die Eärbetechnik des Nervensystems. 8. Berlin. —
14) Ribbert, Ucber Rückbildung an Zellen und Ge-
weben und über die Entstehung der Geschwülste. —
15) Raehlmann, Leber Mikrophthalmos, Coloboma
oculi und Hemimicrosoma. — 1(>) Kumpel. T., Pathol.-

anatomische Tafeln. 15. Lfg. Fol. 4 chromogr. Taf. m.
Text. Wandsbeck. — 17) SehmOli, G., Die pathol.-

histologischen Untersuchungsmethodeu. (S -A.) gr. 8.

Leipzig. — 18) Sicbeumann, F., Ucber die centrale

Hörbahn und über ihre Schädigung durch Geschwülste des

Mittelhirns etc. (S.-A.) g. 8. M. 7 Abb. u. 3 Tab. Wies-

baden. — 19) Unna, P. G., Histologischer Atlas zur

Pathologie der Haut. 1. Heft. gr. 8. 6 färb. Taf. m.
Text. Hamburg. — 20) Walkhoff, (>., Microphoto-

graphischer Atlas der pathologischen Histologie menschl.

Zähne. Fol. 18 Taf. Nebst Text. Stuttgart.

II. Allgemeine pathologische Anatomie.

1) Andcer, .1., Hechm-hes sur les ostioles. Corapt.

reud. T. CXXIV. — 2) Beneke, R., Die Fettresorp-
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tion bei natürlicher und küusllicher Fettcmbolie und
verwandten Zuständen. Ziegler's Beitr. Bd. 22. S. 343.

— 3) Borst, M., Das Verhalten der Endothclicn bei

der acuten und chronischen Entzündung sowie bei dem
Wachstbum der Geschwülste. Verhaudl. der physikal.

Ges. Wünborg. Bd. XXXI. No. I. — 4) Derselbe,
Fibrinöse Exsudation uud fibrinoide Degeneration.

Würzburg. Sitzungsber. 1, 2. — 5) Buddee, G., Die

Herkunft der Wandcrzellen in der Hornhaut. Ein Bei-

trag zur Entziindungslehre. Virch. Arch. Bd. 147.

S. 217. — 6) Busse, 0 , Ueber das Fortleben losge-

trennter Gewebstheile. Ebenda». Bd. 149. S. 1.
—

7) Cornil, V., Sur La strueture de l'exsudat fibrineux

de la pleurcsie aseptique. Bull, de Pacad. — 8) Der-
selbe, Des modilications que subissent les cellules en-

dotheliales dans les inflamuiatious et en particulier

dans les adherenees des membranes sexeuses et dans

la pneumouie. Arch. de med. exper. IX. (Beschrei-

bung der Gewebsveränderungen, welche bei der Ver-

wachsung seröser Häute bei Hunden beobachtet wurden,

Wucherung der Endothelien, Vascularisation etc. ohne

Bezugnahme auf die hierüber von Anderen veröffent-

lichten Beobachtungen.) — 9) Deetjen, H.. Eine

Methode zur Fixirung der Bewegungszustände von Leu-

cocyten und Blutplättchen. Münch, med. Wochenschr.

No. 43. (Bei der Uebertragung von Fingerblut auf

schmale Streifen von wässrigem Agar und Fixirung

durch Osmiumsäure oder Formaldindämpfe werden nicht

nur die in Bewegung begriffenen Lcucocyten lixirt,

sondern auch kernhaltige, amoeboid sich bewegende
Körperchen, welche D. mit Blutplättchen indentificirt.)

-- 10) Ernst, F., Studien über pathologische Ver-

harrung mit Hülfe der Gram'schen Methode. Zieglers

Beitr. Bd. 21. S. 438. - 11) Grawitz, F., Leber
Conservirung anatomischer Fräparate mit Erhaltung

der natürlichen Farben. Virch. Arch. Bd. 148. S. 205.

— 12) Kaiserling, 0., Weitere Mittheilungen über

die Herstellung möglichst naturgetreuer Sammlungs-
präparate. Ebendas. Bd. 147. S. 389. — 13) Kant-
hack, A. and S traugeways Figg, Boiling water as

a fixative and hardening agent — the revival of an old

histological method for rapid diaguosis. Fathol. transact,

Bd. 48. p. 279. (Kleine Stücke wurden auf einige

Minuten in kochendes Wasser geworfen, dann auf dem
Gefricrmicrotom geschnitten.) — 14) M e 1 niko w - Ras-
wedenkow, N'.. Eine neue ('onservirungsmethode ana-

tomischer Fräparate. Ziegler's Beitr. S. 172. (Die

Abhandlung «riebt, um dem Verf. die Priorität für die

Formalinmethode bei Conservirung farbiger Präparate

zu wahren, eine früher in russischer Sprache erschienene

Abhandlung in Uebersetzung wieder und knüpft daran

die genaueren Angaben über die Zusammensetzung uud
das Conservirungsverfahren.) — 15) Ncununn, E.,

Zur Streitfrage der fibrinoiden Bindcgewcbsdegeneration.

Fortscbr. d. Med. No. 10. — 16) Derselbe. Fibri-

noide Degeneration und fibrinöse Kxsudation. Gegen-
bemerkungen zu F. March au d's „ Erwiderung". Virch.

Arch. Bd. 146. S. 193. — 17) Frohst. F., Beitrag

zur Frage der Resorption amyloider Substanz. Diss.

Berlin. — 18) Ran vier, L., Des premnres modilica-

tions qui surviennent dans les cellules fixes de la

corneae, au voisinage des plaies de cette membrane.
Compt. rend. CXXV. 23. (Sehr kurze vorläufige Mit-

teilung über die Protoplasmafortsätze der Horuhaut-
körperchen von Kaninchen, bei frischen Wunden inner-

halb 24 Stunden entstanden.) — 19) Derselbe, Des
premieres modilieations des nerfs dans les plaies simples

de la corn>'e. Compt. rend. T. CXXV. 24. (Kurze
Mittheilung über das schnelle Auswachsen von Nerven-
fasern in Hornhaut wunden.) — 20) Derselbe, Du
röle physiologique des leueoevtes, ä propos des plaies

de la eon.. ,-; ibid. T. rXXlV. (R. hält Wunden und
Entzündung, speciell der Hornhaut, für eine Rückkehr
des Gewebes zum embryonalen Zustande; er nimmt an,

dass die Wandcrzellen irischer Wunden von aussen

gekommene Lcucocyten seicü, welche den Zweck ver-

folgen, die Gewebszellen zu ernähren.) — 21) Spim,
Dreissig Jahre experimenteller Pathologie. Wien. Fest-

schrift für Stricker. — 22) Unna. F., Ueber das Wesen

der normalen uud pathologischen Vcrhornung. Monats!;,

f. practischc Dermatol. Bd. XXIII. — 23) Ziegler,
E., Ueber fibrinöse Entzündung der serösen Häute

Ziegler's Beitr. Bd. 21. S. 227.

Lu dem Streite um die fibrinöse Entzündung tritt

Zieglcr (23) für die Natur des Fibrins als eines aus

dem Blute stammenden Exsudates ein; die Abbildauges

zeigen deutlich, dass es sieh bei dieser Frage im We-

sentlichen um die Deutung der grossen Zellen uuter-

halb der ersten Fibrinlagen haudelt. Dieselben sbi

von Schleiffarth und dem Ref. als vergrösserte, de«

Lymphspalten angehörende Eudothelien gedeutet i. r

den und zwar auf Grund so vieler vergleichender Ob-

jecte, dass die tolle Gleichartigkeit dieser Zellen mit

den Lymphgefässauskleidungen der Nachbarschaft

keineu Zweifel darüber zu lassen schien. Da nun L

mit gleicher Sicherheit diese Zellen für die Ob--r

fiächenepithelieu oder Endothelien der Pleura ansieht

und aus der Lagerung des Fibrins unterhalb derselbe

die Entstehung des Exsudates herleitet, so ist m-

läulig eine Einigung nicht zu erwarten. Dass bei ge-

wissen tuberculösen Entzündungen, wie Orth es zuge-

standen hat, fibrinoide Biudegcwcbsvcräuderuugeu w-
kommen, sucht Z. dahin abzumildern, dass er diese

Befunde dem etwas undeutlich begrenzten Capitel der

hyalinen Degenerationen einzureiben sucht.

In seiner kurz gehaltenen Abhandlung über die

Entstehung des Fibrins entzündeter seröser

Häute aus einer Umwandelung des Binde

gewebes betont Neu mann (15), was in diesem

Jahresbericht gleichfalls hervorgehoben ist dass OrtL

die Thatsache einer fibrinoiden Umwandelung des

Bindegewebes zugesteht. N. fügt hinzu, dass aurii

Zieglcr trotz aller Polemik und apodictischen Ab-

leugnung diese Thatsache bestätigen muss. wenn er

auch mit der Bezeichnung „hyaline Degeneration* den

Zugeständniss aus dem Wege geht. Eine Beschrei-

bung, welche Langhans von eiuer ganz frischet!,

durch Jodeinspritzung hervorgerufenen Entzündung da

Tunica vaginalis propria giebt, bestätigt vollkemmeu

die von N. und dem Ref. vertretene Auffassung, das«

das Gewebe selbst eine Quellung und Umwandelung zu

Fibrin durchmacht.

In derselben Angelegenheit nimmt Cornil T

Stellung auf der Seite derjenigen, welche in den Fibrii -

häuten im Wesentlichen eine Umwandlung der Endo-

thelien und des Bindegewebes erblicken. Die Beob-

achtungen beziehen sieh einmal auf die Untersuchung

der Organ isationsvorgäuge eines subcutanen Hämatom«

beim Hunde: um dasselbe hatte sich nach einiges

Tagen durch eine Vergrösserung und Wucherung von

Bindegewebszellen eine fibrinöse Haut gebildet, in wel-

cher noch durch Thioninfärbung deutlich die henc

und Gewebszellen zu unterscheiden waren. Eine Reihe

weiterer Versuche wurde an Hunden augestellt, deren

Pleura in mannigfacher Weise in leichte Reizzustände

versetzt wurde, so dass Fibrinhäutchcu uud Verkle-
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buugen der Plcuraoberfläche entstanden. In allen

Fallen ka,m C. zu dem Ergebnisse, dass eine Ver-

grösseruug der Eudothelien, sowie der darunter lie-

genden Bindegewebszclleu entstand, wie er sich aus-

drückt, umgeben sich alle einzelnen Zellen mit etwas

Fibrin, dann tritt dircete Kernthcilung ein und ent-

sprechend den Lagen des Bindegewebes, die successive

in diese Veränderung eingehen, sieht mau auch das

Fibrinhäuteben schichtweise angeordnet. Namentlich

in den tieferen Schichten steht der Uebergang ver-

grösserter und verlängerter Biudcgcwebszellen in die

Fibrinlagen ausser Zweifel, sie sind häutig durch Aus-

läufer unter einander verbunden uud färben sich alle

gleichmässig durch Thionin. Vom vierten Tage an

sieht man grosse verlängerte oder verzweigte Zellen

mit SpitzeDwachsthutn, aus denen anscheinend später

die Capillareu sich bilden. Gauz analoge Bilder von

runden oder lauggezogcuen Endothelzellen finden sich

in den Fibrinhäuteu der ßronchieu bei Menschen und

Thieren.

Die fast 1ÜO Seiten lange Abhandlung von Borst

beginnt mit der Entwicklungsgeschichte der Plcuro-

[itritonealhöhle und entscheidet sich dafür, trotz des

ursprünglichen epithelialen Ursprungs die bekleidenden

Zellen als Eudothelien zu bezeichnen, da es nicht wohl

angängig sei, bei der späteren Differenzirung der Ge-

webe immer 'wieder auf die erste embryonale. Mutter-

lurra der Zellen zurückzukommen. Es folgen dann

lutersuchungcn über das Verhalten der Eudothelien

bei acuten und chronischen Entzündungen, die an

Meerschweinchen durch Injection von Streptococcen

eder Jodlösung in die Bauchhöhle hervorgerufen wur-

den. Bei den acuten Entzündungen überzeugte sich B.,

wie er selbst sagt, durchaus gegen sein Erwarten da-

von, dass die fibrinöse Peritonitis ihren Ursprung

Buer fibrinoiden Umwandlung des Binde-

gewebes der Serosa verdankt, dass die abhebbareu

Häutchen keiner Gerinnung, keinem Niederschlage auf

die Oberfläche ihre Entstehung verdanken, sondern dass

«s sich hier Schicht um Schicht im Gewebe der Serosa

um fibrinoide Quellungcu handelt, während die Ab-

hebung innerhalb der Lymphspalten erfolgt. Gerado

dieser Punkt ist in der Streitfrage über die fibrinöse

Kntzüiidung so viel erwähnt worden, dass es auffallen

mu-ss. dass B. die Photogramme und Beschreibungen

des Ref., welche im Atlas der pathologischen Histo-

logie diese Vorgänge aufs Klarste illustriren, überhaupt

unerwähut lässt, obgleich dies die erstell Angaben spe-

ciell über die Anfänge der acuten Peritonitis sind,

•ianz besonders überzeugend wirkten auf B. die Be-

funde an der mehr chronisch, jedenfalls milder ver-

laufenden Peritonitis bei Jodinjcetion, da hier nicht so

massenhafte Epithclien zu Grunde gehen, wie bei deu

acuten Entzündungen, sondern oft mit auffallender

Vollständigkeit über den fibrinoid veränderten Balken

erkalten bleiben. Betreffs der chronischen Peritonitis

kommt R. zu dem Schlüsse, dass reichlichere Prolifera-

tion der Peritoneatepithelieu zuweilen in papillärer

Anordnung als Ueberzüge dünner gefässhaltiger Binde-

g'-webssprossen vorkämen, und dass diese Zellen später

zu platten Eudothelformen, sowie zu wirklichen Binde-

gcwebszelleu umgewandelt werden. Das weitgesteekte

Thema führt dann zu Erörterungen über die Bethcili-

gung der Gefässendothelien bei der Thrombose, über

die Entstehung von Wanderzcllen aus Eudothelien,

über die theoretische Bedeutung dieser Wanderzcllen

am Aufbau von Gewebe bei chronischen Entzündungen.

Dann folgen Erörterungen über E udot hei Wuche-
rungen bei Geschwülsten, zuerst die mehr ent-

zündliche Eudothclproliferation in Lymphbahuen und

Lymphgefässcn bei der metastatischeu Ausbreitung des

Krebses und der Sarcomc. Es wird die alte Streitfrage

erörtert, ob eine Infection vom Primärherde aus die

Eudothelwucherung anrege, oder ob die Metastasenbil-

dung ausschliesslich durch eingeschleppte Geschwulst-

zclleu zu Stande käme. B. entscheidet sich für letz-

teres, bespricht aber ausführlich die durch Gesehwulst-

wuchcrung angeregte Proliferation der in den erkrank-

ten Lymphbahnen vorhandenen Eudothelien, deren

grosse Formen sehr leicht zu Verwechselungen mit deu

vordringenden Krebszellen lühreu können. Eine Sonder-

stellung nimmt schliesslich der Eudothelkrebs ein, der

von einigen Untersuchern mehr als eine diffuse Ent-

zündung grosser Gebiete des Lymphapparates ange-

sehen wird. H. betont, dass auch bei dieser platten,

gewöhnlich nirgends als Knoten hervortretenden Ge-

schwulstform sorgfältig nach einer primären Ausgangs-

stelle zu suchen sei, von der aus die weitere Aus-

breitung abzuleiten wäre. Mag hierüber die Entschei-

dung fallen, wie sie will, au der Natur dieser Eudo-

thelkrebse als maligner Neubildungen ist schon des-

halb nicht zu zweifeln, weil zuweilen weit über das

Gebiet der Lymphbahuen der Serosa Üarmwand, Ova-

rien. Tuben, Uterus vollkommen in ihrer ganzen Dicke

von Geschwulstgewebe substituirt werden.

Auch für diejenigen Aerzte, welche den Streit-

fragen über die Entstehung der Wanderzcllen
bei der Entzündung fernstehen, muss es eiu eigen-

artiges Licht auf die heutige wissenschaftliche Patho-

logie werfen, dass zwei Richtungen, deren Ergebnisse

sieh vollkommen ausschlicssen, ohne Rücksicht aufein-

ander die Probleme als vollkommen erledigt betrachten.

Die Anhänger der Coh uheim'schen Lehre scheu die

Frage nach der Herkunft der Wanderzcllen in der Horn-

haut als eine bereits durch Cohnhcim im Sinne seiner

Theorie völlig gelöste an; alle contractilcn Elemente

sind eingewanderte Leucocyteu. eine Discussion hier-

über ist überflüssig, die Einwauderuugstheorie bedarf

keiner ernstlichen Verteidigung gegen Zweifler. Eben-

sowenig bedarf nach Spina (21) die Strickcr'schc

Anschauung, dass überall aus der Grundsubstanz

Wanderzellen hervorgehen, irgend einer Bestätigung;

aus der Festschrift ist nicht einmal zu ersehen, dass

es eine andere Anschauung hierüber giebt; die eitrige

Keratitis ist eine Rückkehr der Hornhaut in

den embryonalen Zustand. Auch Ranvier (lt>)

kommt bei der Untersuchung der Honihautwundcu auf

die Formel, dass es sich um eine Rückkehr in deu Etn-

bryonalzustand handle, nur lässt er die Zellen von

aussen einwandern; er eitirt weder Cohn he im noch
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Stricker. Bei dieser Sachlage wird schwerlich ein an-

derer Ausweg übriif bleiben, falls nicht das Dogma in

Permanenz crkliirt werden soll, als der Weg, den

Buddee ("») eingeschlagen hat, nämlich sowohl die

Untersuchungen der überlebenden Froschhornhaut als

auch alle Färbungsmittel der modernen Technik nach-

zuprüfen, und festzustellen, ob die jungen Wander-

zellen aus dem Gewebe selbst oder aus dem Blute ab-

stammen. B. hat aus Cohn heim 's Werken wörtlich

die Hauptstützen der Theorie hervorgehoben, und hat

sie, zum Thcil im Einklänge mit den Arbeiten der

Cohn heim 'sehen Anhänger, als unhaltbar erwiesen.

„Die Aehnlichkeit der Wanderzellen in der Hornhaut

mit l.eucocyleu bildet den Hauptbeweis für ihre Iden-

tität".

B. stellte durch Einspritzung wirklichen Eiters in

die Hornhaut und durch Vergoldung derartiger Präpa-

rate fest, dass die Vergoldbarkeit beim Eiter total andere

Bilder ergab, als bei den vom Hornhautgewebe abstam-

menden Wauderzcllen. Durch Maceration vergoldeter

Objecte, durch Anwendung stärkster Vcrgrösserungen,

vor allem dadurch, dass man unter seinen Augen die

Entstehung der Wanderzellen beobachten

kann, widerlegt B. das erste Argument Cohnheim's.

Das zweite ist der constant am Hände der gefässhal-

tigen Sclera auftretende Beginn der Erkrankung. Dieser

ist als allgemein gültig selbst von Cohnheim nicht

mehr aufrecht erhalten werden. Drittens das von

Cohn heim als Punctum saliens hingestellte passive

Verhalten der Horuhautkörperchen, auf welches wesent-

lich die ganze Beweisführung gestützt wird, ist durch

die allgemein jetzt anerkannten Kernveränderungen an

den Gewebszellen selbst in seiner Beweiskraft so hin-

fällig geworden, dass es kaum begreiflich ist, dass sich

die jüngeren Pathologen durch Jahre von der Nachprüfung

dieser principiell wichtigeu Objecto haben abhalten

lassen, lediglieh durch die Suggestion, dass bereits alles

endgültig im Sinne der Auswanderungstheorie ent-

schieden sei. Es scheint fast, als ob hier, namentlich

was das Hervorgehen der contractileu tiebilde unter

dem Auge des Beobachters betrifft, eine l'ntersuchungs-

methode vorliegt, über di<- sich Jedermann ein t'rtheil

erlauben darf, der sie nie angewandt hat, und nur nach

di r Härtung derartiger eontractiler Formen im gefärbten

Präparate die Aehnlichkeit der Kerne mit den Kernen

anderer Rundzellen, namentlich der Leucocyten gesehen

hat. Hierin liegt nach der Ans :cht des Ref. das wirk-

liche Punctum saliens, dass die zweifellos aus dem
Gewebe hervorgangenen Wanderzellen am gehärteten

Objecto nicht von Leucocyten zu unterscheiden sind

und dass deswegen der Trugschluss ihrer Identität mit

einer Hartnäckigkeit festgehalten wird, die es zu keiner

vorurteilsfreien Nachprüfung kommen lässt.

Die Beobachtungen von Busse (6) ergaben, dass

di.- Flimmcrzellcn aus der Nasensehleimhaut des Men-

schen im kühlen Räume aufbewahrt, mehrere Wochen,

in einem Fall" IS Tage lang trotz eingetretener Fäul-

nis* fortleben: nicht nur die Flimmerbewcguugcn blieben

erhalten, sondern eine glänzende Beschaffenheit und

mehr eubische Gestalt der Zelleu liust sie leicht von

den abgestorbenen, matten, schlanken Cylindertellaa

unterscheiden. Die Arbeit schlicsst mit einem Hin-

weise, wie absolut grundlos die Annahme von Mar-

chand und seinen Schülern sei, a priori das Ucber-

leben von Hasenhornhaut während der Dauer vou 12

Tagen für wissenschaftlieh iudiscutabel zu proclamimi.

Die Aufgabe, welche sich Beueke (2) gestellt

hat, nämlich den Vorgang zu ermitteln, durch welch™

freies Fett bei Fettcmbolie aus der Blutbahn entfernt

wird, stiess auf ausserordentliche Schwierigkeiten, so-

wohl betreffs der chemischen Umsetzungen (Vene:-

fungen) als auch bei der Dcutuug der histologischen

Präparate, da die Abgrenzung von fettinfiltrirten und

fettig degenerirten Zellen keineswegs als feststehend zu

betrachten ist. Die Resorption des Fettes wird unter

Bctheiligung der Endothclzellen der Blutgefässe im
Theil gelöst, zum Theil wird es in Gestalt feinster

Körnchen in Lymphbahnen frei oder in Zellen aufge-

nommen, weiter geführt. Die vielen in der Arbeit seltM

variirten und unentschieden gelassenen Frageu. sowi'

die im Nachtrag erwähnten Beobachtungen über Fett-

fermeute im lebenden Blute bedürfen weiterer Unter-

suchung.

Die Erfahrungen, welche Kaiserling (12) bei

jahrelanger Anwendung seiner ConservirungsmetiVd' 1

gewonnen hat, sind an einer Reihe von Beispielen über

das Conservirungsverfahrcn von Herz, Aorta, Parm.

Nieren, Milz, Leber, Gehirn mitgetheilt. Die Fiiirunt'

geschieht in folgeuder Weise: 1. Fixation in Fornialm

200 cem, Wasser 1000 cem, Kalium uitric. \h g, Ka-

lium aectie 30 g. 2. Nachbehandlung in Alcohol be-

hufs Wiederherstellung der Farbe des Blutes. 3. Leber-

tragen in ein Gemisch von Wasser 20O0 g, Kai. acel.

200 g, Glyccrin 400 g. Die Vorzüge des Verfahren-

sind so gross, dass es ihm keinen Abbruch thut, wer.u

die gleichzeitige Benutzung zu microscopischer Unter-

suchung noch zu wünschen übrig lässt.

Die Beschreibung, welche Probst (17) von dem

Verhalten amyloid entarteter Milzen giebt, in welchen

durch Embolie ältere und frischere Necrosen einge-

treten waren, kommt zu dem Ergebnisse, dass eine ge-

wisse Veränderung und sogar eine Resorption der Arm-

loidsubstanz innerhalb und über der Begrenzun^ue

der keilförmigen Herde stattgefunden habe: auf 'ii.

möglichen Einwände macht P. selbst aufmerksam.

III. Specielle pathologische Anatomie.

u) Blut und Lymphe, Milz, Lymphdrüsen.

I) Arnold, J., Die corpusculäreu Gebilde des

Froschblutes und ihr Verhalten bei der Gerinnung.

Virch. Archiv. Bd. 148. S. 470. (Beobachtung über

physiologische Veränderungen an rothen und farblowi

Froschblutkörperchen bei der Gerinnung.) — 2) Bier.

A., Die Entstehung des Collateialkrcislaufs. Theil 1

Der arterielle Collateralkreifclauf. Ebendas. Bd. 147.

S. 25»;. (Die physiologischen Erwägungen über Ati

Eintluss der Blutleere auf das Zustandekommen de*

t'ollateralkrcislaufes und über das Blutgefühl s. ira

Orig.) — 3) Borst, M., Ueber Melanose des l'eriear-

diums. Ebendas. S. 418. — 4) Cesaris- Demel, A.,

Beitrag zum Studium des experimentellen M3rasmuv

Ziegler's Beitr. Bd. 21. S. 201. - 5) Chiodera, L.
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Contributo a!lo studio delle ccchimosi punteggiate sotto

picurichc. sotto pericardiehe, sotto pericranicbe c ti-

roiche in vari generi di morti astittiche violentc. Arch.

ittl. di diu. med. XXXVI. (Behandelt die punkt-

förmigen Blutungen bei Erstickungen und anderen
Todesarten auf experimentellem Wege.) — C) Ferrier,
De la rate paludeennc. Areb. de med. exper. IX.

(Histologische Untersuchung der acuten und chronischen

^plenitis infolge von Malaria.) — 7) Marriot, C, Acute
tubereulosis oi spieen, spleneetotny, recovery. Pathol.

transact. T. 47. p. 96. — 8) v. Nothhafft, Ueber
Kunstproducte aus rothen Blutkörperchen des Menschen.
Münch, med. Wochenschr. Xo. 28. (Abbildung de-

i'nnirter rolber Blutkörperchen ohne neue Gesichts-

punkte.) — 9) Spencer, The Krasmus Wilson lectures

Mi the pathology of the lymphadenoid struetures. The
Lancet. März. (Behandelt die Lcucocytosis und Er-

krankungen der blutbildenden Orgaue.) — lü) Still,
• i., Gumma of the spieen in children. Pathol. transact.

T. 48. p. 205. — 11) Sydney Thayer, W., On the

increase of the eosinophilic cells in the circulating blood

in trichinosis. The Lancet. Septr.

Die Experimente von Ccsaris-Dcmcl (4) wurden

iii Thicren angestellt, denen Bactericninjectionen
f-der deren Toxine eingespritzt waren. Bei dein hier-

durch hervorgerufenen Marasmus zerfallen sehr reich-

liche rothe Blutkörperchen, hieraus bildet sich Pigment,

reiches in den Epithelien der II irncanälchen selten im

li'üdi'gewebe dei Nieren niemals in den Epithelien <U r

Kapsel angetroffen wird. In der Milz fand sieh eine Zu-

nahme pigmentirter und Blutkörperchen haltender

Zellen, es werden besonders Verdauungszellen beschne-

ien, welche weder dem Hungerzustande, noch den Milz-

Veränderungen bei acuten Infcctionen eigen sind: das

Pigment bildet sich aus gelöstem Hämoglobin nur inner-

halb von Zellleibern.

Die Arbeit von Borst (3) über Melanose des Pe-

rii-ardiums macht uns mit 2 Beobachtungen bekannt,

die bei der Section von phthisischen Individuen sich

ergaben. Das parietale Blatt des Pericardiums und

dieses ausschliesslich zeigte eine gleichmässige braune,

stellenweise in*s Schwane übergehende Pigmentirung.

In dem schwächsten Kalle licss sich die Entstehung des

I'igments aus Blutfarbstoff duch die Berliner Blaureac-

tiun nachweisen, es schien, dass der Farbstoff von den

Kndothelzellen zu körnigem Pigment verarbeitet wurde,

und dann jedenfalls dauernd an Ort und Stelle liegen

blieb B. führt zur Erklärung dafür, dass das ergos-

sene Blut nur im parietalen Blatte zurückgehalten sei.

die activen Herzeontractionen nnd dafür, dass der Blut-

farbstoff an Ort und Stelle liegen geblieben sei, die

^ hrumpfung im angrenzenden Lungengewebe au. Jeden-

falls liegt hier ein seinem Wesen nach unbekannter

f'roccss vor, für den eine gewisse Analogie im Dickdarm

vorkommt, woselbst tiefbraune bis schwarze Pigmenti-

rungen stationär bleiben können, ohne dass bisher

irgend eine Ursache dafür zu linden ist. Die Schrum-

pfungsverhältnisse in den Lungen dürften daher kaum
v»n Einfluss sein.

Nicht ganz klar ist der von Marriot (7) mitge-

thcilte Fall von multiplen Knoten der Milz bei allge-

meiner Milzvergrösserung, der nach Exstirpation des Or-

gane* bei einer sonst gesunden 82 jährigen Frau mit

Heilung verlief. Die Blutuntersuehung nach der Milz-
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exstirpation ergab nichts Abnormes, die Milz maass 8 Zoll

in der Länge, ö in der Breite, 3 in der Dicke: die

Kapsel ist mit grösseren, runden Knoten dicht besetzt,

(der Beschreibung nach fibröse Perisplenitis); auf dem

Durchschnitt treten überall kleine Knoten hervor mit

wenig Verkäsung, welche für Tuberkel gehalten wurden,

aber ungewöhnlich grosse Zellen um die centralen

Riesenzellen herum enthielten.

b) CirculatioDsorgane.

1) Ainslic Hol lies, Endarteritis proliferans.

Journ. of anat. a. physiol. XXXII. — 2) Ben nett,
E., Traumatie rupture of the heart not immcdiatcly
fatal. Transact. roy. acad. of med. of Ircland. XIV.
(Bei einer Explosion wurde ein Mann schwer verletzt,

äiisscrlich keine penetrirendc Brustwunde, er starb nach
3 Stuuden, es fand sieh eine Zcrreissung der vorderen
Kranzarterie und 2 schräge Einrisse, nahe der Spitze
des linken Ventrikels. Die schräge Kiehtung erklärt

rlie langsame Anfüllung des Herzbeutels mit Blut.) — 8)
Bier, A., Die Entsteh, des Collateralkieislaufs. Tbl.l. Der
arter. Collateralkreislauf. Virch. Arch. Bd. 147. S. 444. —
4) Böhm, H., Ucber einen Fall von traumatischer
Thrombose der unteren Hohlvene. Münch, med.
Wochenschr. No. 48. (Bei der Wichtigkeit der Be-
urtheilung von Unfällen ist die Mittheilung bemerkens-
werth, da ein gesunder junger Mann durch einen un-
bedeutenden Fehltritt auf der Leiter sich eine schmerz-
hafte Zerrung im Oberschenkel zuzog, welche den Tod
durch eine fortschreitende Thrombose mit Enibolie der
Lungenarterien herbeiführte; das Herz war normal.) —
5) Boinct ctRomary, Reeberchcs experimentalcs sur

les aortites. Areh. de med. exper. Tome IX. No. 5.

— G) Claribcl t one, Eucysted dropsy of the Peri-

toneum secondary to utero-tubal tubercul. and a.ssoe.

with tubercnlar pleurisy, general. tubercolosis and pyo-
coccal infeetion. .lohn Hopkins hosp. bull. Mai. — 7)

Clarke. ,T., Emholic aneurvsins of the heart, buttock

and axilla. Pathol. transact. T. 47. p. 24. — 8)
Cornil, V.. Sur l'organisation des caillots intra-vascu-

laires et cardiaques dans l'inrlammation des vaisseaux

et de Tendocarde. Journ. de l'anat. et de phvsiol.

T. XXXIII. — 9) Dmitrijeff, A., Die Veränderungen
des elastischen Gewebes der Arterien wände bei Arte-

riosclerose. Ziegler's Beitr. Bd. 22. S. 207. — 10)

Gray Croly and W. Graves, Abdominal aueurism
which ruptured through the diaphragm. Transact.

Royal acad of med. Ircland. XIII. — 11) Hektoen,
L., Segmeutation and fragmeutation of the myocardium.
Amer. journ. of med. sc. 114. 4. (Umfangreiche Er-

örterung über die klinische und pathologische Bedeu-
tung der Herzfragmentation ohne neue Gesichtspunkte.)
— 12) Hingston Fox, R., Rupture of Üie heart.

Pathol. transact. t. 4S. p. 49. (Riss in den äusseren
Gewebslagen des linken Ventrikels; unaufgeklärt.) —
13) Jores, L., Ueber Erkrankungen der Struma. Ziegl.

Beitr. Bd. 21. S. 211. (Die Arterien von Strunks
erkrankten Schilddrüsen und deren Kapsel sind häutig

bei der Erkrankung mit einer Degeneration der inneren

elastischen Membrane betheiligt, häutig kommt Kndo-
arteritis vor, die Ursache .scheint localer Natur zu sein.)

— 14) Kahl den, C. v., Ueber Klappenhämatomc des
Herzens. Ebendas. S. 2SS. — 15} Kraus. E.. Acute
Arteriitis staphylomycotica der A. fossac Sylvii sin. mit
'consecutiver Meningitis suppurativa. Präger medi-

cinischc Wochenschrift. No. 12. (Aneurysma, Throm-
bose, Arteritis durch Staphylococcen bedingt ohne er-

kennbaren Primärheerd in der Art. lossae Sylvii.) —
16) Lapinski, M., Ein Beitrag zur Frage von der sog.

„faserigen Degeneration der (kapillären (Periarteriitis

und Endarteriitis) des Gehirns (der Gehirnrinde}"'. Dtsch.

Zeitsehr. für Nil venheilk. X. (Die mieroscopisebe Untcr-
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suchung der Veränderungen an Uehirncapillaren wurde
an 4 von syphilitischen Individuen stammenden <ic-

hirnen gemacht: Stückchen wurden in Milchsäure ma-
eerirt, abgespült, gefärbt und dann untersucht. Die

Ergebnisse s. im Original.) — 17) Lunn,.l., Aneurysm
of the right inferior thyreoid artcry; abnormal dislri-

bution of vessels. Pathol. transact. T. 47. p. HO. —
18) Magee Finny, A case of sudden death duo to

thrombosis and advanced ondarteritis of the coronaiy

arteries. Transact. Royal acad. of med. in Ircland. XIV.
— 19) Mc. Oscar and A. Voclckcr. On a case of

traumalic rupturc of thc interventricular septum.

Path. transact. Bd. 48. p. 47. — 20) Ogle, C, Em-
bolism of the coronary arten'. Ibid. T. 47. p. 29.

(Plötzlicher Tod durch Embolia der Kranzarterie von
einem l'arietalthrombus des linken Ventrikels entstanden.)
— 21) Derselbe. Atrcsia of thc pulmonary artery.

Ibid. p. 28. — 22) Derselbe, Aneurysma or gumma
of heart. Ibid. p. 23. (Die Diagnose schwankt zwischen
einem (iummiknoten und einem ausgeheilten kleinen

Aneurysma im Septum der Ventrikel.) — 23) Pctrocchi,
L., Contributio allo studio dei tuinori primitivi del enore.

Lipoma dell' orecchietta destra. Lo speriment. LI. —
24) Pye Smith, Syphilitie disease (?) of the ascending

a.nta and sigmoid valves. Pathol. transact. T. 47.

p. 2t». (Die chronische Endoearditis wird auf syphili-

tische l'rsachen zurückgeführt ohne stringentc Beweise.)
— 25) Reich, F., Ueber Arteriosclcrosis nodosa mit
besonderer Berücksichtigung des Verhaltens der elasti-

schen Elemente der (iefässwand. Diu. Königsberg.
1896. — 26) Ribber t, Beiträge zur pathologischen
Anatomie des Herzens. Virch. Arcb. Bd. 147. S. 193.
— 27) Scqucira, J. IL. Tumour of the pulmonary
artery. I'athol. transact. T. 48. p. 58. — 28) Smith
and Target t, Aneurysm of thc aorta in a bov aged
nine years. Ibid. p. 58. - 29) Steiner, Th.,* Leber
angeborene und erworbene Dextrocardie nebst einem
Fall von erworbener Dextrocardie intolge rechtsseitiger

Schrumpfungsplcuritis. Diss. Berlin. 1896. (Klinische

Beobachtung ohne Sectionsbefund.) — 30) Stummer,
0., Mal perforant du pied nach Embotie der Arteria

Poplitea. Virch. Arch. Bd. 149. S. 427. (Nieren-

sehrumpfung und starke Arteriosclerose, Krwciehungs-
herde im Streifenhügcl. fibröse Myocarditis, Malum per-

furans des rechten Fusscs. die Nerven ohne Veränderung).
— 31) Suter F., Ueber das Verhalten des Aortenum-
fanges unter physiologischen und pathologischen Bedin-
gungen. Arch. f. experim. I'athol. u. Pharm. Bd. 39.

S. 289. — 82) Tsehermak, A., Aneurysma aortac

dissecans mit Ruptur der Art, coronaria dextra und
zweizeitigem Durchbruch nach den Herzbeutel hin;
Pcricarditi.o, Arteriitis. Virch. Arch. Bd. 146. S. 233.
— 33) Weber, A. et M. Deguy, La region mitro-

aortiqnc; etude anatomique et pathologique. Arch. de
med. expör. IX. No. 2 u. 3. — 34) Weber, P.,

Heart from a fatal case of angina pectoris, with throm-
bosis of the right coronary artery. Transact. of thc

pathol. society of London. 1896. — 35) Derselbe,
Heart with obliteration of the commencemcnt of the right

coronary artery, no angina pectoris. Path. transact.

Dee. 1895. — 36) Derselbe. The heart from a case of

angina pectoris showing stenosis of the cororary arteries;

old partial thrombosis in the basilar artery, commen-
cing lardaeeous change in the various orgaus. Ibid.

Jan. 1S96. (Die 3 von W. kurz beschriebenen Fälle
von sehr starkor Verkreidung und Thrombose der Kranz-
arterien des Herzens mit mehr oder minder ausge-,
sprochener Erweichung der Herzmusculatur sind durch'
Thrombose und andere schwere Veränderungen so com-
plieirt, dass das Symptom der Angina pectoris nur mit
Vorsicht auf das Herzleiden zu deuten ist.) — 37)
Weber. A., Klinische und histologische Untersuchung
eines Falles von Aortenaneursysma mit älteren Perfora-
tionen in Lunge und Trachea. Diss. (»reifswald. (Das
von W. beschriebene Aortenaneurysma war auf die

iir, Teratologie pno Onkologie.

Lungen übergegangen, und hatte dort zur Einschrm-kun?

von Lungengewebe geführt, eine Perforation in die Luft-

röhre war eingetreten, trotzdem war es nicht zur Ver-

blutung gekommen, da das Loch ventilartig durch eilten

Thrombus geschlossen war.) — 88) Willcocks F.,

Perihepatitis; thrombosis of inferior vena cava at point

of entry of hepatic veins; aseites and great varic^sity

of superficial veins over anterior thoracic and abdomi-

nal parietes. Pathol. transact. T. 47. p. 67. (Kind

von einem Jahre und 10 Monaten auf congenita

Syphilis verdächtig.)

Weber und Deguy (38) behandeln die Ent-

wicklungsgeschichte und die microscopisch. i

Bilder, welche über den Zusammenhang von Aoru

und vorderem Mitralsegcl Aufschluss geben. Sie er-

örtern vorwiegend die Frage, welche Abschnitte «im

Herzen und welche zur Aorta zu rechnen sind, ond

kommen zu dem Ergebnisse, dass diese Region eine

eigenartige Stellung einnimmt, da ein Theil dat.in,

nämlich das grosse Aortensegel und die Ventrikelflid

des grossen Mitralsegels zur Aorta, die Vorhofsflächi

und das kleine Mitralsegcl zum Herzen gehört. Aurt

das Vorkommen atheromatöser Erkrankungen, also einer

der Aorta zugehörenden Veränderung, lediglieh auf der

Ventrikelfläehe des grossen Mitralsegels wird für &
Zugehörigkeit dieses Ucbietes zum Aortcnsystera herbei

gezogen.

Die Messungen über Weite und Dehnbark ei;

der Aorta in verschiedenen Lebensaltern führen

Suter (31) zu dem Ergebnisse, die von Virchow be-

tonte Bedeutung der engen und dünnwandigen eU-

stischen Aorta für den tüdtlichen Ausgang vieler acuter

Infcctionskrankheitcn, wie namentlich Typhus und

Puerperalfieber in Abrede zu stellen. Das Ergebnis

dieser Untersuchung steht in so schroffem Gegensatz

zur täglichen Erfahrung, dass diese Messungen ehw

Berücksichtigung der Beschaffenheit des Herzens kein

verlässlichen Schlüsse zulassen.

Einen Befund von äusserster Seltenheit beschnilt

Sequeira (27). Ein 37jähriger Mann starb plötzlich

ohne Vorboten eines Leidens. Bei der Section fand

sich einen Zoll oberhalb der Semilunarklappen der Art

pulm. ein Tumor, welcher inmitten der Artericowand

lag, von Intitna überzogen war, und bis gegen die

Theilung der Lungenarterien sich kugelig vorwölbte

Hierdurch wurde eine erhebliche Verengerung der Lich-

tung bedingt. Die Untersuchung ergab zahlreich!'

Riesenzcllcn. die Diagnose schwankte zwischen Sarrer.

und tuimmiknotcn und wurde im letzteren Sinne ent-

schieden.

Die Abhandlung von Ribbcrt (26) beschäftigt

sich zuerst mit der (i efässneubi Idung in Herz-

klappen. Den Hauptthcil nehmen Untersuchungen

über die fleckige Fettmetamorphose des Herzmuskels

ein. Durch Injectioncn von Leimm&ssc in die Kranj-

arterion konnte R. feststellen, dass die Injectionsnu«?

eine ähnliche Verbreitung und fleckige Felderung dar-

stellte, wie es bei der Fettmetamorphose beobachtft

wird, er konnte ferner durch Injeetion der Arterien

wirklich verfetteter Herzen feststellen, dass die erkrank-

ten Abschnitte und Felder denjenigen Muskelab-
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schnitten entsprachen, welche von den ernährenden

Arterien am weitesten ablagen, somit am schwächsten

ernährt wurtleu. Im dritten Abschnitte stellt R. die

Vermuthuug auf, dass die Sehnenflecke auf abnorme

Entwicklungen des Fericard zurückzuführen seien.

Unter Leitung von Neumann hat Reich (25) die

knotigen Verdickungen der Gehirnarterien auf ihre

.s'tructur untersucht und gefunden, dass die Anfänge

der Wucherung der Intima zukommen, in welcher eine

Neubildung von Zellen, fibrillärer ZwischoiiMibstanz,

elastUcheD Fasern und Membranen vor sieh geht. Die

Media und Adventitia betheiligeu sich erst später: es

werden in der gefensterten Membran Lückenbildungen

nachgewiesen, welche nicht auf Zerreissung, sondern auf

illmäliger Degeneration beruhen. Das Nähere über den

allmäligen Schwund der elastischen Fasern ist leider

nicht ausführlich angegeben. Die neugebildeten Knoten

bringen eine Verengerung in der Arterie hervor, sodass

iiie Beobachtungen an dieser Stelle in directem Gegen-

-atze su den Befunden, von Thoma stehen, dessen

Theorie denn auch als unzutreffend vemrtheilt wird.

Die cirrumscripte Gefassvercngerung an der Stelle des

Knotens führt durch Steigerung des Blutdruckes an der

gegenüberliegenden Stelle der Gefässwand zu einer

Streckung, welche am Querschnitte in einer Verminde-

rung der normalen Kräuselung sich kundgiebt. Auch

die früher von Köster vorgebrachte Theorie, dass der

Hroce.ss in der Media besonders in den Vasa vasorum

derselben sich abspiele wird verworfen schon dadurch,

dass in den Gehirnarterien keiue Vasa vasorum vorhan-

den sind.

Die Studie von Cornil (8) behandelt die Histo-

logie der Thrombusorganisation an experimentell

durch Ligatur gewonnenen Präparaten. Fr beschreibt

die passive Rolle der im Blutgerinnsel eingeschlossenen

Zellen, die activen Wucherungen der Fndothelien, die

vielleicht auf Auswanderung zurückzuführende Zellvcr-

mchrung in der Gefässwand, behauptet, dass diese

Zellen nur zur Krnährung der grossen Gewebszellen

dienten und bildet das Hincinsprossen von Blutge-

fässen in den Thrombus ab. Merkwürdigerweise findet

sich keine einzige der über diesen Gegenstand in der Lite-

ratur vorliegenden Untersuchungen angeführt.

Bei . 3 Sectionen von einem an Frysipelas, einem an

infectiösem Rheumatismus und einem au Influcnzapncu-

monie gestorbenen Individuum Hessen sich in Verdickun-

gen oder fibrinösen Herden von Kndoaortitis Bacterien

nachweisen. Hieran schliesscn Boinet und Romary (.
r
>)

eine längere Beschreibung von Thierversuchen, in

welchen I. mechanische Verletzungen der Kaninehen-

aorta, *2. nachträgliche Infection der Thiere durch

Typhus, Cholera, Milzbrand und Tuberkelbacillen herbei-

geführt wurden; hierbei wird die Frage nach dem Locus

minoris resistentiae besprochen ohne Krwähnung der

zahlreichen Arbeiten über den gleichen Gegenstaad aus

der deutschen Literatur. Dann folgen Untersuchungen

über die Bactericngifte, wobei sich das Diphtheriegift.

Toiine von Streptococcen, Uholeractilturen und Tuber-

culin an und für sich geeignet erwiesen, schwache

Grade der Aortitis hervorzurufen. Fbenso gelang es

in einer vierten Reihe mit anderen Giften — Blei,

Harnsäure, harnsaurem Natron, Phloridzin leichte Ver-

änderungen zu erzielen, bei gleichzeitigem Trauma er-

schienen dieselben verstärkt, sodass das Ergobniss da-

hin führt, dass eine Reihe von Schädlichkeiten prädispn-

nirend für die Erkrankung der Aortenintima wirkt, und

dass durch Traumen oder Bacterien eine Verstärkung

in der Wirkung erzielt wird.

Die Studien über die microscopischen Veränderun-

gen der Arterienwandungen Von Dniitrijcff (9) wer-

den von ihm in folgenden Sätzen zusammengefasst. Bei

der Arteriosclerose findet sowohl ein Sehwund als aurh

eine Neubildung von elastischem Gewebe statt. Die

Degeneration des elastischen Gewebes beginnt in der

Media und findet sich schon in frühen Stadien des Pro-

cesses. Sie bekundet sich anfänglich nur durch Ver-

änderung der chemischen Eigenschaften des elastischen

Gewebes und zwar durch das Auftreten einer Affinität

des letzteren zu basischen Farbstoffen. Die ferneren •

Veränderungen bestehen in einem Zerfall des Zwischen-

netzes und weiterhin in einer Verdünnung und in einem

moleeulärcn Zerfall der Lamellen. Sowohl das verän-

derte Verhalten gegenüber Farbstoffen als auch der

Zerfall des elastischen Gewebes tritt zuerst in den

inneren Theilen der Media auf, um sich dann von hier

aus auf die äusseren Lagen zu verbreiten. Die Neu-

bildung von elastischem Gewebe hat ihren Sitz in der

Intima und findet sich sowohl bei diffuser als bei herd-

förmiger Verdickung der Intima. Das Bindegewebe der

verdickten Stellen kann sowohl neugebildete Lamellen,

als auch netz- und geilechtartig angeordnete feine

Fäserchen von elastischem Gewebe enthalten. Neubil-

dung von elastischem Gewebe in der Intima ist cha-

racteristisch für Arteriosclerose. Das neugebildete ela-

stische Gewebe ist, wie das ncugebildete Bindegewebe,

wenig widerstandsfähig und geht bei Eintritt atheroma-

töser Entartung wieder zu Grunde. Die Neerose und

der Gewebszerfall kann auch auf die Media übergehen.

Entzündung und Bindegewebswuchcrungen, die im Ver-

lauf der Arteriosclerose in der Adveutitia und in der

Media auftreten, führen im Bereiche ihrer Ausbreitung

ebenfalls zum Untergänge des elastischen Gewebes.

Zu den bisher bekannten Fällen von primären Gc-

schwulstbildungen am Herzen fügt Pctrocchi ('23>

eine Beobachtung über ein primäres Lipom des

rechten Herzohres hinzu. Der Tumor hatte keine

Krankheitserscheinungen verursacht, fand sich als zu-

fälliger Befund bei der Section eines 77jährigen Mannes

innerhalb des rechten Hcrzohrcs zwischen der Mündung

der oberen und unteren Hohlvene: hatte die Grösse

eines Taubencics, und wölbte sich kugelig unterhalb

des Pericards in das Lumen des rechten Hi rzobres cor.

Der Tumor war gelappt, weich, von gelblichem Aussehen,

der Durchschnitt zeigte, dass er aus Fettgewebe be-

stand, das Myocard war hier etwas blasser und brüchi-

ger, das Endocard zog intact darüber hinweg, Circula-

tionstöruagea waren nicht vorbanden.

Eine sehr seltene Verletzung des Herzens be-

schreiben Mc. Oscar und Voelcker (19). Ein Manu

wurde durch einen leeren Waggon überfahren und ging

Digitized by Google



Gr awitz, Pathologische Anatomie, Teratologie und Onkologie.

anscheinend ohne schwere Verletzung fort. Im Spital

befand er sich subjecüv wohl, es war ein auffallend

lautes in einiger Entfernung vom Kranken wahrnehm-

bares Herzgeräusch hörbar; am achten Tage nach der

Verletzung trat ziemlich plötzlich der Tod ein. Bei

der Section fand sich als einzige Verletzung am Herzen

ein Hiss im Septum ventriculorum.

c) Reapirationsor^ane.

1) A I c o c k Nixon, Stenosis of brachoa and bronchi.

Transact. Royal acad. of med. in Ireland. XIV. - 2)

Arnold, J., Leber lenticuläre Lungennecrose und die

Bildung von I.uugensteincn. Münch, med. Wochenschr.

.Nu. 17. (In einer alten Caverne eines mehrfach an

llaemoptoc leidenden Mannes, der bei Lebzeiten kleine

Lungeusteinchen mit dem Auswurf entleert hatte,

fanden sich noch 70 kleine Kalkconeremente, welche

durch Nccrosc des die Höhle umgrenzenden indurirten

Lungengewcbes und Losbröckelung der necrotischen

Partikel entstanden waren.) - 3) Amsperger, H.,

Ueber verästelte Knochenbildung in der Lunge. Zicgler's

Beitr. Bd. 21. S. 141. — 4) Askanazy, S., Ueber
tumorartiges Auftreten der Tuberculose. Zeitschr. f.

klin. Med. 32. Bd. Heft 3 u. 4. (Die Mittheilung ist

wesentlich klinischer Natur; A. beschreibt im ersten

Falle eine tuberculöse Wirbclcaries, bei welcher ein

grosser tumorähnlichcr Käseherd von den Wirbeln aus

in die Pleurahöhle gewachsen war; beim zweiten Falle

bestand eiue käsige Entzündung im Periost der Rippeu.

Fr vermuthet, dass derartige grosse Tumoren als Aus-
druck einer geringeren Virulenz der Tuberkelbaeillen

anzusehen seien.) - 5) Benda, Fremdkörper in

den Luitwegen. Deutsche med. Wochenschr. Nu. 15.

(Fiu schwer Betrunkener hatte einen Kollmops ver-

schluckt, der in den Kehlkopf gerathen war und Er-

stickung bewirkt hatte; irn zweiten Falle war ein vor

längerer Zeit im Hauptbronchus eingeklemmter Knochen
Todesursache geworden.) — fi) Buchholtz, IL, Leber

mcQBObenpatbogene Streptotbrix. Kin Beitrag zur Actio-

logie des acuteu Lungenzerfalles. Zeitschr. f. Hyg.

Bd. 24. (Die anatomische Beschreibung lässt nicht ge-

nau erkennen, welcher Art die lobulären Entzündungs-
herde gewesen sind und ob die beschriebene Streptothrix

den Zerfall bedingt hat, der mit central erweichten

Käseherdeu grosse Aehnliehkeit gehabt haben soll:

Cultureu der Streptotbrix fehlen.) — 7) Claissc, P.

et 0. Josue, Kecherches experimentales sur les pneu-
moconioses. Arch. de med. experim. IX. No. 2. -

S) Cornil et Marie Rene, Sur la pleur.'sic et la Pneu-
monie traumatiriues et sur la pneutnonie aigue fibri-

neusc de l'homme. Ibid. IX. No. 2. (Da die Ab-
handlung sich mit den bekannten Bildern der fibrinösen

Pleuritis und Pneumonie beschäftigt und zu dem Er-

gebnisse kommt, dass bei der acuten fibrinösen Pneu-
monie eine Einwanderung endothelialer Zellen in das

fibrinöse Exsudat und eine Neubildung von Capillaren

innerhalb der Alveolen zu Stande kommt, so ist eine

kurze Wiedergabe ohne die beigefügten Tafeln nicht

möglich; auf schwebende Streitfragen über die Abkunft
des Fibrins, über die Kohn'scheri Porencanälchen etc.

wird nicht eingegangen.) — 9) Diehl, G., Leber
(iurnmiknoten in den Lungen. Diss. Erlangen. — 10)

Edmunds, W., Uystic acecssorv thvroid bodv. Pathol.

transaet. Bd. 47." p. 223. - 11) Fischer, T., Dila-

ted bronchial tubes with broncho-pneumonia in a voung
child. Ibid. Bd. LS. p. 33. - 12) Mackenzi'e, IL,

Traumatie rupture of the branch of the right bronchus
leading to the Upper lobe of the hing; pneumothorax
and subeutaneous emphysema. Ibid. Bd. 47. p. 5.

(Durch ein Trauma war ausser dem Bruch des rechten
Armes, einer Verrenkung des Sternalendes des Sehüssel-

beins, ein Kippenbruch, eine Zerrei>sung des rechten

Bronchus mit Emphysembildung entstanden.) - IS

Manassc, P.. Leber syphilitische (iranulation^t-

schwülste der Nascnschleimhaut, sowie über die Ent-

stehung der Riesenzellen in denselben. Virehow's Aren.

Bd. 147. S. 23. (Histologische Beschreibung der syphi-

litischen Gewebswucherungen in der Submucosa der

Nasenschleimhaut, im Anhang längere Besprechung und

Citate über die Kiesenzellcn und ihre Kerne.) — 14)

Ogle, C, Accessory thvroid bodv. Pathol. transact

Bd. 47. p. 224. — 15)" Derselbe, Pol.rpoidirrr.wth

of the trachea. Ibid. Bd. 47. p. 6. (Kleiner Polyp

bei einem 1 '/.»jährigen Kinde nach einer Trachcotomie

im Kehlkopf bemerkt.) — IG) Schroeder. P., Lungen

gangrän bei Perforation des Oesophagus durch ver

schluckte Fremdkörper. Diss. Berlin. — 17) Swie-

zynski, F., Ein Beitrag zur pathologischen Anatomie

der Kehlkopfpolypcn. Arch. f. Laryngol. Bd. 7. II. 1.

(Die fibrösen Polypen entstehen aul (irund chronischer

Entzündungen.) — LS) Tooth, H., Multiple eavitie- in

broncho-pneumonia. Pathol. transact. Bd. 48. p.

(Wahrscheinlich multiple Brouchicctasicen bei einem

Kinde.) — 19) Wethered, F., A case of hypertroph;,

of the lung. Ibid. Bd. 48. p. 84. (Bei einer öl jähr.

Frau waren Mittel- und Unterlappen rechts verö.lrt.

ganz pigmentfrei, fest verwaehsen: der Oberlappen zeigte

echte Hypertrophie, vielleicht angeborene Anomalie.) -

20) Wright, J., Papilläre ödematöse Nasctipolypen

und ihre Beziehung zu Adenomen und A d uno Carc i n»me n.

Arch. f. Laryngol. Bd. 7. Heft I. (Beschreibung ntd

Abbildung einiger Nasenpolypen.)

Arnspergor (3) beschreibt den Scctionsbefund

der Lungen bei einem 54 jährigen an Tabes dorsal <

und Syphilis kranken und an Magenblutung aus einem

runden Magengeschwür gestorbenen Maunc. Ohne du*

Beschwerden seitens der Lungen beobachtet waren, fan-

den sich verästigte Knochenbildungen in bei-

den Lungen in Form von starren Röhrchen und bäum-

förmig verzweigte steife harte Bäumchen und Geweih-

bildungen; ausserdem Lungenödem und reichliehe

Kohlenablagerung. Einzelne der Knochenspangen wur-

den gewaltsam gelöst, wobei sie sieh als fest verwachsen

mit dem Lungengewebc zeigten. Die isolirten Stücke

bildeten theils Stacheln, theils blumenkohlähnliehe

Kölbchcn, theils von feiuen Uanälcbcn durchzogene

Röhrchen, durch welche man eine Nadel einführen

konnte; in dickeren Stücken waren Markräum- vor-

handen Es scheint, dass ausser einem chronischen xur

Narbenbildung führenden Eutzündungsproccssc ein zwei-

ter noch nicht zum Abschluss gekommener entzünd-

licher Vorgang bestanden hat, der seinen Ausgang in

die Knochenbildung genommen hat.

Die Bedeutung von Kohlenstaube inathmung

ist nochmals von Claisse und Josue (7) zum Gegen-

stände einer experimentellen Untersuchung gemacht

worden. Geringe Quantitäten von Kohlenstaub bewirken

weder anatomische Veränderungen noch physiologische

Schädigungen, reichlichere Anhäufungen gröberer spitzi-

ger Kohlenpartikel bringen in den Lymphwegen chro-

nische Wucherungen hervor, auch diese Veränderungen

bedingen keine erheblichen Schädigungen, noch das,

was man bei Menschen als Fremdkörperpneumonie oder

anthracotische Lungenverödung bezeichnet, sondern die

Staubpartikel wirken nur prädisponirend für die An-

siedelung der Streptococcen und anderer entzündungs-

erregender Microben, namentlich der Tuberkelbaeillen.
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Die Dissertation von Dichl (9) beschreibt einen

Fall von plötzlichem Tod eines jungen Menschen, bei

•lern unzweifelhaft Syphilis constatirt und Gummiknoten

in verschiedenen Organen bei der Scction gefunden

«.irden und neben ihnen eine Anzahl von Knoten in

ler Lunge, deren Deutung als Gummi kuo ten des-

sen nicht über allen Zweifel hingestellt wird, da

ausser Fettmetamorphose auch Verkäsung im frischen

Präparate, sowie massenhafte Kiesenzellen in microscopi-

M-ben Objecten angetroffen wurden. Die Färbung auf

TuliTkelbaeillen ist nur an wenig Schnitten vorge-

j irimen und negativ ausgefallen. Dieser Mittheilung

folgt eine sehr umfangreiche, zum Theil tabellarisch

.vjsamraengestellte Ucbersicht über die syphilitischen

Erkrankungen der Lungen überhaupt.

Sehroeder (Iß) führt eine Keihe von Möglich-

leiten auf, durch welche das Versehlueken von Knochen-

splittern und anderen Fremdkörpern Lungenbrand her-

beiführen kann. Er selbst beschreiht die Kranken

-

j v luchtc einer 58jährigen Frau, welche beim Ver-

schicken eines Knochens einen sehr heftigen Schmerz

in der Speiseröhre verspürt hatte und 8 Tage später

Ii- Klinik von Gerhardt aufsuchte. Sie bekam die

Kr-vlii-inuugen einer Pleuritis, eines Lungenbrandes,
die aber bald in Heilung übergingen. Wahrscheinlich

tiit der Knochen die Speiseröhre nur verletzt, dieWunden

sind Unld geheilt, während der Knochen voraussichtlich

viti'-n Weg im Verdauungsapparat weitergenonimen hat.

d) Digestionsorgane.

I) D'Arey Fower. Some pointa in the minute
iratuniy oi intussuseeption. Path. transaet. T. -18.

p *'J. — 2, Uarbacci, 0., Sülle alterazioni istologiehe

*ii alcuni visceri addominali nel corso di lla peritonite

<h perforazione. Lo sperimentale. LI. (Beschreibung
der histologischen Veränderungen in Milz, Leber und
k-onders in den Nieren, die bei PerforationsperitouitLs

t»im Menschen und beim Hunde durch die dabei

'-tretende Vergiftung zu Stande kommen.) — 3)

Beadles, C, The relation of biliary caleuli to malig-

uant disea.se of the liver and gall bladder. Pathol.

transaet. T. 47. p. C9. (Die Beziehungen der Gallen-

zur späteren Krebsbildung werden durch ein-

^hlägige Fälle erläutert) — 4) Derselbe, Intus-

»iKception with glandulär growth at ilcocaccal valve.

Ibid. T. 48. p. 98. — 5) Derselbe, A case of

•arly tubercle. of tongue. ibid. T. 48. p. 61. — 6)

Berry, J., Vesicular degencration of the great Omentum.
H'ifi. T. 48. p. 10.'). (Bei der Scction eines Rcctum-
eamnoms zeigte sich das grosse Netz mit dünnwandigen
Cysten erfüllt. [Lymphangiom.]) — 7) Browiez, Heber
'iL' Dissociation der Leberläppchen. Virchow's Arch.

148. S. 424. (Beschreibt eine Lockerung der Leber-
Klltt aus ihrem Verbände mit dem Gefässnctz, bei

» 'Icher schliesslich die Zellen einzeln gesondert liegen,

aus .Schnitten ausfallen, so dass die Acinusstructur ver-

schwindet; namentlich toxische Schädlichkeiten bringen
den Zustand hervor.) — 8) Bruvn Kops, Een con-
g'-nitale tumor pylori. Wcckblad." Ii». XII. 96. — 9)

t-'alvert, J., A tooth-plate impaeted for eight inonths
in the Oesophagus and causing death by ulcerating into

thoracic aorta. Pathol. transaet. T. 48. p. 71. —
10) Carnot, P., De la scleroso tuberculeuse du pan-
rr.as. Compt. reud. CXXV. 25. — 11) Cohn, C,
r-ine ungewöhnliche Form der angeborenen Leber-
syphilis. Virchow's Arch. Bd. 14C. S. 46S. — 12)

bobberstein, C, Beitrag zur Casuistik der localen

Tuberculosc. Diss. Königsberg. 1 89G. (Beschreibung

eines durch Kxcision geheilten primären tuberculösen

Zuugengeschwürs, nebst Casuistik über Zugentuber-
culose.) — 13) Dzierzawski. B. v., Frenula labiorum
lateralis, ein Beitrag zur Anatomie der Mundhöhle und
zur Pathogenese der Verschwärung der Mundhöhlen-
sehleimhaut. Virchow's Arch. Bd. 147. S. 563. —
14) Eberl h, C, Verirrtes Magenepithel in der Speise-

röhre. Fortschr. d. Med. No. 7. — 15) Eichhorst,
IL. Ueber acute Lebercirrhose. Virch. Arch. Bd. 148.

S. 1539. (Der Fall ist klinisch und anatomisch nicht

ganz aufgeklärt, es soll sich um eine ursprünglich

multilobuläre Lebercirrhose gehandelt haben, welche
später durch eine monolobuläre complicirt sei, wahr-
scheinlich hat eine Intoxication vorgelegen.) — 10)

Flexner, S., On the occurreucc of the fat-splitting fer-

ment in peritoneal fat necroses and the histology of

these lesions. Jouru. of experim. med. July. — 17)

(ialvagni, E., Sulla sclerosi del legamento epato-

duodenale o periangiocolite. Clinie. moderna. III.

No. 21. (Klinische Beschreibung der chronischen ent-

zündlichen Verdickung im Ligamentum hepatoduodenale,
welche in Folge von Gallensteinen entsteht und zur

Compression der Gallengänge, Vena eava, zu Icterus

und Hauchwassersucht führt.) — 18) llansemann, D.,

Ueber hyaline Zellen in Magenpolypen. Virch. Arch.

Bd. 148. S. 349. (Die Diagnose schwankte zwischen

Parasiten und hyalinen Zellen, H. entscheidet sich für

eine hyaline Degeneration von Bindegewebszellen.) —
IUI Haas, H., Ueber einen merkwürdigen Fall von Ge-
schwürsbildung am Oesophagus. Diss. Erlangen. (Ein

7 cm langes, verjauchtes Geschwür des Oesophagus mit

Perforation in den linken Bronchus, Krebsstructur

konnte nicht nachgewiesen werden, aus dem Vorhanden-
sein einer verkreideten Lymphdrüse an der Bifurcation

wird die Annahme hergeleitet, dass ein verjauchtes

Tractionsdivertikel vorliegt.) — 20) Hei nicke, H., Zur
Kenntnis-, der primären biliären Lebercirrhose. (Hyper-
trophische Lebercirrhose). Ziegl. Beitr. Bd. 22. S. 259.
— 21) Hutchinson, .1., Gall-stonc impaeted in the

.small intestine: removal by laparotomy. Path. transaet.

T. 47. p. 94. — 22) Jaeobi, A., Jaeksonian epi-

lep>y; adenoma of liver, acute ascites with tubercle

bacilli. Transaet. of amerie. physicians. — 23)

v. Kahlden, Ueber acute gelbe Leberatrophie und
Lebercirrhose. Münch, med. Wochenschr. No. 40.

(Demonstration inieroseopiseher Präparate vom Ueber-

gang der acuten gelben Atrophie in Cirrhose.) — 24)
Kauthack, A. and P. Furnivall, Multiple polypi

of the small intestine. Path. transaet. T. 48. p. 83.

— 25) Kelynack, T., A case of „nodular" cirrhosis

(multiple adenomata) of the liver occurring in a young
subject of alcoholic habits. Ediub. journ. Februar.

(Cirrhose bei einer 24jährigen dem Trünke ergebenen
Frau, multiple hypeiplastische Herde enthaltend.) —
26) Klippel, M„ Le pancreas infectieux. Arch. geinr.

Novbr. (Beschreibt mehrere Formen der parenchyma-
tösen und interstitiellen Pancreatitis, betont deren

ätiologischen Zusammenhang mit infectiösen Erkrankun-
gen der Leber, beschreibt l'ancreastubcrculose.) — 27)
Knaut, B., Ueber die durch Speiseröhrenkrebs be-

dingten Perforationen der benachbarten Blutbahnen,
nebst einer Beobachtung von primärer Ücsophagus-
dilatation und von Lcucoplacia oesophagi. Diss. Berlin.

1896. — 27a) Körte, \\ ., Beitr. zur chir. Beh. der

Pancreas-Entzündungen. gr. 8. Berlin. (Berl. Klinik

102.) — 28) Latham, A., Peculiar specialen of verrni-

form appeudix. Path. transaet. T. 48. p. 86. (Der

wurmförmige Fortsatz war mit erbsengrossen trans-

parenten Körpern von fibröser Beschaffenheit erfüllt.)

— 29) Laup, F.. Beiträge zur Pathologie des Pancreas.

Diss. Güttingen. — 30) Mi lisch, 0., Experimenteller

Beitrag zur Lehre von dem Zusammenhang entzünd-

licher Pancreaserkrankungen mit Necrosen des Fett-

gewebes. Diss. Berlin. — 31) Model, R., Ueber die
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Gallcngängc bei licbercirrhose. Diss. Berlin. (Mit der

Golgi'scheu Färbung licss sich ein Zusammenhang der

im Bindegewebe cirrhotischer Lebern verlaufenden

Gallengänge mit (iallencapillaren nachweisen.) — 32)

Morini, D., Sopro un caso di cancro delT ampolla di

Vater. Kacrogl. Vol. 23. (Krankengeschichte und
Sectionsbefund ohne microscopische Analyse, aus wel-

chen Abschnitten des Vatcr'schen Divertikels das Car-

cinom hervorgegangen ist.) — 33) Neumann. EL, Die

Metaplasie des fötalen Oesophagusepithels. Fortschr.

d. Med. No. 10. — 34) Ogle, C. Hacmorrhage near

pancreas with tat necrosis. Pathol. transact. T. 47.

p. 98. — 85) Derselbe, Hcrnia of liver and
stomach througli diaphragm. Ibidem. Tom. 48.

p. 114. (Ob das Loch im Zwerchfell, durch wel-

ches ein Tbeil des Magens und Netzes in die

Brusthöhle links prolabirt waren, angeboren oder

durch Trauma entstanden war, blieb unentschieden.) —
3(5) Du l'asquicr, Ch., Cirrhosc hypertrophique syste-

matique du prritoine. Aren, gener. Decbr. — 37)

Pennato, Papinio, Snl cancro-cirrosi del legato. Areh.

ital. di Clin. med. XXXV. — 38) Rathkc, P., Ueber
anormale Furchen an der menschlichen Leber. Eine

vergleichende anatomische Studie. Diss. Berlin. 189*1.

(Die hier beschriebenen Furchen an der unteren Fläche

des rechten Lcberlappcns sind nicht pathologischen

Ursprungs sondern finden ihre Analogie bei Thieren.)
— 39) Kol leston, H., Loose body in a depression on

the convex surface of the liver. i'athol. transact.

Bd. 47. p. fiS. (Der freie Körper wird für eine los-

getrennte Lymphdrüse gehalten.) — 40) Derselbe,
Simple dilatation of the Oesophagus. Ibidem. Bd. 47.

p. 37. (Die als primäre Erweiterung des Oesophagus
beschriebene Veränderung betrifft den zwischen Luft-

röhre und Magen gelegenen Abschnitt, der stark er-

weitert war, ohue Veränderung an der Cardia. Der
8jährige Knabe hatte viel au Erbrechen gelitten, in

seiner Familie waren ähnliche Erscheinungen von an-

dauerndem Erbrechen bei anderen Mitgliedern beobachtet

worden.) — 41) Derselbe, A uote of the tibrosis of

hepatic cirrhoMs. Edinb. med. journ. Vol. 1. .luny.

(K, nimmt an, dass die Schädlichkeiten, durch welche

Lebercirrhose entsteht, weder ausschliesslich die Leber-

zcllen noch* das Bindegewebe betreffen, sondern dass

beide Theile in verschiedenem Grade erkranken.) —
42) Derselbe. Secondary polypoid melanotic tumour
in the mueosa of the small intestiue. Pathol. transact.

Bd. 4S. p. 82. (Zahlreiche metastatische Knoten nach

melanotischem Sarcom des Auges ragten wie Polypen

in das Darmlumen hinein.) — 43) Sangalli, G.,

Rarissime anomale conformazioni congenite ed acquisite

del pancreas e dei testicoli. Qu, med. lomb. 4.

(Accessorische Inseln von Pancreasgewebc und Ver-

doppelung des Pancreas als zufällige Scctionsbcfunde.)
— 44) Schmaus, H.. Ueber das Verhalten osmirten

Fettes in der Leber bei Phosphorvergiftung und mem-
branartige Bildung um Fetttropfen. Münch, med.
Wochenschr. No. 51. — 45) Schmidt, M. B., Ueber
Secretionsvorgängc in Krebsen der Schilddrüse und der

Leber und ihrer Metastasen. Virch. Archiv. Bd. 148.

S. 43. — 46) Shattock, S., Calculi of calcium Oxalate

from a cyst of the pancreas. Pathol. transact. Bd. 47.

p. 101. — 47) Schujeninoff, S., Zur Kenntniss der

Chvliiscvsteu im Darme des Menschen. Zeitschrift für

Heilk. XV1I1. — 48) Stroebe, IL, Zur Kenntniss der

sogenannten acuten Leberatrophie, ihrer Histogeneso

und Aetiülogic mit besonderer Berücksichtigung ihrer

Spätstadien. Zieglcr's Bcitr. Bd. 21. S. 379. (Die

Studie über ätiologische und histologische Befunde bei

acuter gelber Leberatrophie, ferner über Regenerations-

Vorgänge und deren Zusammenhang mit (iallencapillaren

ist an mehreren recht verschiedenartigen Einzelfällen

angestellt worden, die eine kurze Angabe des Inhalts

unmöglich macht. 1 — 49) Sutherland. L., A series

of intestinal preparations. Glasgow med. journ. August.

(Kurze Notiz über Divertikelbildungen im DuodrDuo.

an der Einmündung des Gallenganges, über ciofack

Meckel'sche Divertikel und erweiterte Ihustrer- dt>

Dickdarmes.) — 50) Weber, P., Circumseribed fattv

patches in the liver. Pathol. transact. März. \S% -

51) Derselbe. Note on a peculiar post mortem

appearance of the cardiac walls. Brit. med. journ.

June. (Rundliche erbsengrosse Herde im Hemuusltl

durch Bactcrienwucherung post mortem in ftefäss^n ur.4

Lymphspalten.) — 52) West, S. and F. Andretei,
Rupturc of a healthv Oesophagus bv the act of voraiUi'

Path. transact. Bd. 48. p. 73.
'

(.Krankcngeschi l;

einer Patientin, welche beim Erbrechen einen Eitiria

der Speiseröhre einen Zoll oberhalb der Cardia takara

und an Verjauchung im Mediastinum zu Grunde pr..

Peptischc Gcschwürsbildung oder Fremdkörper in 4o

Kissstcllc fanden sich nicht.) - 53) Williams, Ii,

The ciperimeutal produetion of fat necrosis; fat necr >-

about the pancreas of the bog. Boston med. and stirji

journ. V. Sf.. No. 15. -- 54) Zadoc-Kahn, L. De

la n'gencration du foie dans les etnts patholn^iquK

Areh gen. de med. Februar. — 55) Zehdeo, R,

Beiträge zur Lehre von der Tubcrculose iei Leb«.

Diss. Berlin.

Eberth (14) beobachtete bei einem 25jähn>n

Manne im Beginne der unteren Hälfte der Speisetvhfr

eine circa 5- Pfennigstück grosse rundliche Scblcimiiv.:

stelle, welche etwas unter dem Niveau der Umgehas*

gelegen war und wie eine oberflächliche Erosion

sah. Es zeigte sieh, dass statt des Pflastt>repiuVI>

Cylindercpithcl vom Typus des Magenepitheh mit

schlauchförmigen Schleimdrüsen vorlag und dass EW

Unregelmässigkeit in früher Entwicklungsperiod.; b>i

der Differcnzirung von Magen- und SpeiseröhreoepitKti

vorgelegen haben musste.

Angeregt durch eine Mittheilung Eberth'». welrh-r

in der Oesophagusschleimhaut bei einem erwachv :••

Manne an Stelle des Pflasterepithcls Cylinderepith

nebst schlauchförmigen Schleimdrüsen fand, beschr it
>'

Neumann (38) die Umwandlung des embrj

nalcn flimmmernden Oesophagusepithels. in

dem er zunächst eigenthünliche Uebergnngszelleo (>:

Uylindern zu flimmernden Plattenepithelien abbilde:

und so ein allmäliges Hervorgehen der l'latteniHlf

ohne ein Zwischenstadium mit flimmernden Cyliiid r-

formen folgert. N. schlicsst sich der Deutung v i

Eberth an, dass nämlich eine Verirrung von Magrn

epithel im Oesophagus vorläge, da er eine Umwandte;

des flimmernden Oesophagusepithels \ia Cylindemll

von der Beschaffenheit des normalen MagenepitL.!

nicht gefunden hat.

In die bisher dunkle Aetiologic der Kett

necrose in Netz und Mesenterium bringen die Unter

suchungen von Mi lisch (30), welche unter Hill'

brandt angestellt worden sind, einige Klarheit F.r

ging aus von der Annahme, dass das PancreasfenDfn'.

spcciell das Fcttfcrmcnt, die Ursache für die Zersctiiii:;

des Fettgewebes bilden müsse, und stellte daraufhin bei

Katzen Versuche au, durch welche Pancreassccret m

die Bauchhöhle abfliessen sollte. Drei dieser ausfuhr

lieber beschriebenen Versuche erreichten den Z*fft

nicht, da Steine oder der Unterbindungsfaden denSecrcr

übertritt verhinderten; hier blieb die Fettnecrose »«*•

in allen übrigen Fällen war sie nachzuweisen. Dm*
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->ht hervor, dass Bacterien nicht als Ursache anzu-

schuldigen sind und ferner, dass die Paticreaserkrankung

jedenfalls das primäre und die Kettnecrose das secun-

dire Ereignis» bei Combination beider sein muss.

Der Fall von Fettneerose und Blutung um
das Pancreas, denOglc(84) mitthcilt, betrifft einen

".Ijährigcn lettleibigen, an Biergenuss gewöhnten Mann,

ilt-r plötzlich mit Leibschmerzen, Krbrechen, äusserst

ithwachem Puls erkrankte: 72 Stunden später starb

er. Es fand sich eine grosse Blutung um das Fancrcas,

stolleuwei.se Fettuecrose; das Fancrcas selbst war an-

>cbeinend in seinen Drüsenthcilcn intact, im inter-

stitiellen Gewebe war ein opakes, weisses Material,

welches aus Oystallen bestand und ebenso wie die

Kettnecrose im Mesenterium aussah. Blutungen oder

irgend welche entzündlichen Veränderungen fehlten.

Mieroscopisch färbten sich die Drüsenzellen gut, der

Ductus war intact, auch waren keine Gallensteine vor-

banden, ü. vermuthet, dass die Blutung traumatischen

i rspnmgs gewes« n sei.

Eine Bereicherung der Fancrcas- Literatur niebt

l.aup (2i>) mit einer Zusammenstellung aller seit

'.'II Jahren im pathologischen Institut zu Göttingen

weilten Pancrcas-Veränderungen. Kr erwähnt

4 mal den Befund eines Nebenpancreas, theils frei,

theils mit dem Duodenum verwachsen, Indurationen bei

9 mit angeborener .Syphilis behafteten Kindern, hier

waren indurative Entzündungen auch in anderen

Organen vorhanden, 3 Fälle von Tubereulose, 1 mal

Amyloid der Pancrcasarterien, 9 Fälle von Eiterung,

Nfcro»c etc., zahlreiche primäre und secundäre Krebse

mit consccutivcr Erweiterung der Ausführungsgänge, In-

duration und Atrophie des Drüsenparcnchyms. Für die

biak-tesfrage Hess sich feststellen, dass nur die ein-

fache Atrophie des Drüsengewebes regel-

mässig mit Diabetes einherging, während die durch

Jteinbildung, Carcinome etc. bewirkte Atrophie keinen

Mitten Zusammenhang zeigte.

Carnot (10) ging bei seinen Versuchen von dem
Redanken aus, dass bei tuberculösen Menschen
häutig Pancrcasveränderungen angetroffen werden,

die auf Biudcgcwebsvcrdickung beruhen ohne eigent-

liche tubcrculöse Processe. Bei Hunden führte er theils

in den Ductus Wirsungianus. theils direct ins Parenchym

Tubcrkclbacillcn oder Tuberculin ein. Die Bacillen

v rschwinden sehr schnell und erhielt er diffuse inter-

stitielle Pancreatitis mit wechselnder Zuckerausschei-

'iung mit dem Harn. Er glaubt, dass bei tuberculösen

Menschen durch die Tuberculinrcsorption
Diabetes entstehen kann.

Die Untersuchung über Kettnecrose von Flexncr
Iß) wurde an Hunden und Katzen angestellt; nament-

lich eigneten sich die letzteren Thiere dazu. Es wurden

iie I'ancreasvcnen unterbunden, das Pancreas

'Ubci angeschnitten, der Milztheil abgebunden oder der

Ductus eröffnet und mehr oder minder reichliche Ne-

krosen im mesenterialen Fettgewebe hierdurch erzielt.

Dabei gelang der Nachweis des fcttspaltcnden Pancreas-

(ennents namentlich in den Anfangsstadien reichlich,

mit fortschreitender Heilung verschwand es; micro-

scopische Untersuchung ergab im Vergleiche mit 2 an

Meusehen beobachteten Fällen die Uebereinstimmung

der Befunde.

Williams (."»3) stellte Versuche an zur künst-

liehen Erzeugung von Fettnecrose durch Unter-

bindung des Pancreas mit oder ohne Venenunter-

bindung, mit oder ohne Einschnitte in das Organ. Die-

selben wurden an 2 Hunden, 1 Kaninchen und

17 Katzen mit sehr ungleichem Erfolge angestellt; bei

den Hunden verlief die Operation negativ, bei »lern

Kaninchen waien Spuren von Fettnecrose um die Li-

gatur, von den 17 Katzen war bei 10 ein völlig nega-

tives Ergebnis», bei 2 zweifelhaft, bei 5 ausgesprochene

Fettnecrose, darunter namentlich der Fall, wo durch

Einschneiden der Bauchspeichel AbfUiss ins Abdomen

erhalten hatte. Zweimal fanden sieh bei Katzen alte an-

scheinend spontan entstandene Herde, unter 100 ge-

sunden amerikanischen Schweinen zeigte eines sehr

kleine, eines reichlichere Herde von Fettuecrose.

Die Abhandlung von Schmidt (4.
r
») enthält einen

Beitrag zur Diabetesfrage, da er bei 15 Fällen das

Pancreas auch mieroscopisch genau untersucht hat.

Nur zweimal waren ausgedehnte und tiefe Veränderungen

an demselben vorhanden, einmal hämorrhagisch nee ro-

tische Herde, im anderen Induration der ganzen Drüse

in Folge von Verstopfung des (Langes durch einen Stein,

zweimal fand sich einfache Atrophie mit Lipomatosc,

einmal etwas Abplattung bei durchaus normalem Bau.

In 5 Fällen erschien das Pancreas äusserlich intact, bei

microscopischer Untersuchung fanden sich unbedeutende

entzündliche und hyaline Veränderungen, in 3 Fällen

bei ganz altem Diabetes minimale, lediglich frische un-

bedeutende Wuchcrungsherde, 5 mal war das Pancreas

durchaus normal; andererseits kam Atrophie und Lipo-

matosc stärkeren Grades ohne Zucker im Harn vor.

Bei der Scction eines Mannes, der unter den Er-

scheinungen eines starken Hydrops ascites gestorben

war, fand sich der rechte Leberlappcn durchsetzt

von multiplen circumscripten Krebsknoten, wäh-

rend der linke ein ausgezeichnetes Bild einer

Lcbcrc irrhose bot. Von der Gallenblase heisst es,

dass sie durch die Knoten der unteren Leberfläche ganz

verdeckt wurde und bräuulich-grüne Galle enthielt ohne

Behinderung des Abflusses. Die histologische Unter-

suchung führte Papinio Pennato (37) zur Annahme

eines primären Leherkrebses, der durch Wucherung der

Leberzellcn entstanden sei, während links alte Cirrhose

mit reichlichen ucugcbildeten dallengängen innerhalb

der Bindcgewebszüge gefunden wurde.

Zeh den (55) theilt das Scctionscrgebniss eines

an Tubcrculöse verstorbenen Mannes mit, in welchem

besonders auffallend war, dass der Durchschnitt

durch die Leber wie übersäet mit hanf korngrossen,

stellenweise die Grösse einer kleinen Erbse erreichenden

Tnberkeln war. Die microscopische Untersuchung

zeigte, dass es sich nicht um die gewöhnlichen Gallen-

gangstuberkcln handelte, dass die Knoten vielmehr un-

abhängig von den Gallcngängen im Gewebe lagen.

Hieran anschliessend führt Z. mannigfache Beobachtungen

über conglomerirte Tuberkel der Leber und an-
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derer Organe an, er erürtert ferner die so häutig an

Lebertubcrkeln zu beobaehtenden Rückbildungsvorgiwige

und sehliesst. dass wahrscheinlich bei Phthisikern die

Leber sehubweise erkrankt, dass ein Schub nach dem

anderen zur Ausheilung kommt, falls nicht chronische

interstitielle Entzündung sich daran anschliesst und

dass wir in den bei der Seetion gewöhnlich aufgefun-

denen, ganz frischen Knötchen nur die letzte Invasion

der Tuberkelbacilleu zu erblicken haben.

Die rntersuehungen von Zadoc-Kahn (54) über

Regeneration der Leber enthalten einen experi-

mentellen und einen pathologisch-anatomischen Theil.

Im ersteren kommt Z. bei Experimenten an Kaninchen-

leber zu denselben Ergebnissen über die reichliche

Zellenncubildung wie Ponfick. Die Untersuchung

menschlicher Lebern bezieht sich auf Schwund reich-

licher Lebersubstanz durch Kchinoeocccn, wobei sich

eine gleichmässige Hyperplasie analog den Thicrver-

suehen fand, während bei Lebercirrhose die bekannten

hyperplastischen Knötchen besehrieben werden, deren

Natur als compensatorischer Vergrösserungen bekannt ist.

Weber (50) bringt eine kurze Notiz über die so

häutig anzutreffenden kleineren und grösseren gelben

Herde vou Fettinfiltratiou, die man vielfach in ganz

normalen Lebern findet. Er erblickt darin eine Ana-

logie mit I'igmentfleckcn der Haut oder lipomähn liehen

Fettanhäufungen und meint, dass man die kleinen Herde

mit Tuberkeln verwechseln könnte. Da es sich jeden-

falls nicht um pathologische Bildungen handelt, so wird

wohl nur eine genaue Erforschung der physiologischen

Circulationsverhältnisse der Leber zu einer Erklärung

für diese herdweise auftretenden Fettintiltrationen

führen.

Der von Jacobi (22) beobachtete Fall von Jaek-

son'schcr Epilepsie, betrifft ein 12jähriges Mädchen, bei

deren Seetion sich mu 1 1 iple A de no m k note n der

Leber fanden. Eine ziemlich stark geschwollene

Lymphdrüse hatte eine Compression auf die Lebervene

hart an ihrem Uebcrgangc in die untere Hohlvene aus-

geübt, es scheint, dass hierdurch eine Stauung nicht

nur in der Leber, sondern im ganzen Pfortadergebiete

eingetreten ist, jedoch ist der Zusammenhang der mul-

tiplen Adenomkuoten mit dieser mechanischen Circu-

lationsstörung nicht nachzuweisen, auch vom Verf. nicht

behauptet worden. Wegen der anderen Sectionsergeb-

nisse s. d. Orig.

Hei nicke (20) behandelt die klinischen und histo-

logischen Gesichtspunkte bei der Lebercirrhose, welche

er als primäre biliäre Cirrhose derjenigen Form

der interstitiellen Hepatitis gegenüber stellt, welche sich

im Anschlüsse an mechanischen Verschluss der Aus-

führungsgänge entwickelt. Wahrscheinlich haudelt es

sich bei dieser von Hanot als hypertrophische Cirrhose

mit chronischem Icterus beschriebene Entzündung um
die kleineren (taltengänge herum um eine durch bacte-

rielle Ursachen entstandene Erkrankung.

Bei einem mit angeborener Syphilis behafteten

3 Monate alten Kinde fand Cohn (11) ueben syphili-

tischen Veränderungen in Knochen und Nieren einen

apfelgrossen Tumor, welcher an der unteren Fläche

des rechten Lebcrlappens pilzarti g aus dem Otgu

hervorragte, sodass er bei Lebzeiten gefühlt werden

konnte. Das Aussehen der Schnittfläche ist fleisch-

farben, quer durch die Neubildung sieht man einet:

Streifen von Narbengewebe ziehen: die lieber

vergrössert (durch Hyperplasie) ohne diffuse iüt<rv-

tiellc Hepatitis; die (iesch willst wird als ein gnWrvr

Gummiknoten, zum Theil mit kleinsten Rundzellen-

herden, zum Theil mit Narbenbildung beschrieben

Du Pasquier (8G) theilt Krankengeschichte und

Sectionsbefund einer eigenthümlichen chronischen Peri-

tonitis mit, bei welcher der Bauchfell Überzug aller

Organe erheblieh verdickt, äusserst derb mit

frischen entzündlichen Veränderungen der OberfTi-h

versehen, angetroffeu wurde. Die Därme waren ju

einem Klumpen von derber Cousistenz geworden, in

welchem die Lichtungen der Darmsehlingen durch die

starke Verdickung erheblich comprimirt erschienei

.

Auch Leber und Milzüberzug waren in eine »Um
fibröse Masse umgewandelt, es soll sich weder um To-

berculose noch um Geschwulstwucherung gehandelt

haben.

Die in Chiari's Institut angefertigte Abhandln^

von Schujeninoff (47) ergiebt, dass in 1 1,2 pCi. der

untersuchten 100 Leichen als zufälliger Befund klriir

Chyl us cy sten vorkommen, sie liegen entweder ao<- I

schliesslich in der Mucosa oder ausschliesslich in d-r

Submucosa oder in beiden. Die complicirteren. mit ver

fetteten Zellen und Riesenzcllen angefüllten Cysten •

der Darmwand und im Mesenterium bestärken S. in der

Vermuthung, dass es sich bei dem Inhalte seiner Cbyla*

Cysten um Lcucocyten und deren Derivate handle; BM

befriedigende Erklärung über die Entstehung der t'y»tei

hat sieh nicht ergeben.

Als Ursache eiuer angeborenen Py lorus-Me-

nose fand Bruyn Kops (8) ein in der Submunw

innerhalb des Pylorusringes gelegenes erbsengroß

Kuötcheu, das aus eigenthümlichem Drüsenge»ebe tt-

stand, dessen Herkunft und Bedeutung aus der Strtictor

nicht mit Sicherheit ermittelt werden konnte; jedenlalls

war es kein Carcinom. Ringsherum hatte sieb eine

starke Hypertrophie aller Muskellagen auch innerhalb

der Mucosa entwickelt.

e) Harnapparat.

1) Bowlby, A., Ctummatous discase ofthekidny

causing a large renal tumour. Pathol. transact. T 4\

p. 128. — 2) Hansemann, I)., Ueber die Kettintiltra-

tion der Nierenepithclien. Virchow's Arcb. Bd. 144

S. 855. — 8) Heyse, G., Ein Beitrag zur microsföpi-

sehen Anatomie der Ovarien Ostcomalaciseher. Dk-'!.

Halle. (Eine anatomische Veränderung in den Eier-

stöcken, durch welche die osteomalaciscbe Knoche»-

erkrankung erklärt werden könnte, hat sich nicht um-

stellen lassen. Die Abhandlung sehliesst mit der An

nähme, dass der Einfluss der Eierstöcke auf die

Knocbencrkrankung zwar vorhanden sei, wahrscbeinlieh

aber im Zusammenhange mit dem Nervensystem stehe

— 4) .Tatta. M., Sulla rigenerazione dell' epitelio »'I

rene sotto posto ad anemia temporanea, Arch. per l<

science med. Vol. XXI. No. 11. — 5) Israel, 0.,

Zur compensatorischen Hvpertrophie der Nieren. ffr

ehow's Archiv. Bd. 14G.' S. 530. - G) Kauamori,
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Zwei Kalle von Blasentumoren, welche Hydroncphrose

der einen und eompensatorischc Hypertrophie der an-

deren Niere verursacht hatten. Ebendas. Bd. 147.

S. 110. (Ein primäres Blasensarcom und ein Krebs mit

verhornten Plattcnzellen.) — 7) Kohlhardt, lieber

fine Zottengeschwulst des Nierenbeckens und des

Ireters. Ebendas. Bd. 148. S. 565. — 8) Run die,
H., Epithelioma of the uretcr causing hvdronephrosis.

Pltbol. transact. T. 47. p. 128. (Üer'rechte Ureter

tat dicht über seinem Eintritt in die Blase von einem
Cancroid eingenommen, welches sich auf die Samen-
blasen beider Seiten fortgesetzt hatte.) — 9) Sacer-
dotti, C, Ueber die compensatorische Hypertrophie

der Nieren. Virchow's Archiv. Bd. 146. S. 207. —
10) Derselbe, Nochmals zur Frage der compensatori-

Hhen Hypertrophie der Nieren. Antwort auf die Be-

merkungen des Herrn I'rof. Dr. 0. Israel. Ebendas.

Bd. 147. S. 569. — U) Solo min, P., l'eber locales

i ircumeriptes Amyloid in der Harnblase. Prager med.

Wochenschr. No. 1. — 12) Targett, J., Diverticula

ff the bladder assoeiated with vesical growths. Pathol.

transact. T. 47. p. 155. (Eine Reihe von Präparaten
von Sarcomen und papillären Geschwülsten der Harn-
blase mit Divertikelbildung.) — 13) Thorel, Ch., Ucber
tvpiüche und Pseudoregeneration bei Niereninfarctcn.

Virchow's Arch. Bd. 14«. S. 297. 14) Wh cd er,

Od a large malignant growth of the rectum with. ab-

iiormality of the kidneys. Transact. Royal acad. of

med. in Ireland. XIV. (Kectumkrebs und Hufeisen-

iiiere.) — 15) Wolff, M., Beitrag zur Lehre von der

Hydroncphrose. Diss. Berlin. (Doppelseitige Hydro-
i.:phrose nach Exstirpation eines malignen Uterustumors
Links Verengerung des Ureters durch metastatische Ge-

x-hwulstknoten. rechts soll eine embryonale Anlage zur

Hydroncphrose bestanden haben, deren mechanische
Verhältnisse, namentlich Entstehung einer winkligen

Kuirkung am Abgauge des Ureters ausführlich cr-

rtert wird.)

Jatta (4) berichtet über temporäre Ligatur

von Kanincbcnniercn; er fand, dass die Unter-

brechung der arteriellen Blutzufuhr während 2'
2 Stundeu

noch nicht das völlige Absterben der Epithelien zur

K »lgc hatte, er fand 3 Tage später reichliche Mitosen

i» Rinden- und Marksubstanz vertheilt; nach 3stündiger

Ligatur waren die Epithelien abgestorben.

Die Untersuchungen von Sacerdotti (9) bestäti-

gen in ihrem histologischen Theile die Vermehrung
der Harn can älchen -Epithelien durch mitotische

Theilung, welche bei der Hypertrophie seit lange be-

kannt ist, ebenso wie die Thatsache, dass keine Ver-

mehrung der tilomeruli hierbei stattfindet. In dem
physiologischen Theile bestätigt S., dass nicht nur der

Ausfall von Nierenparenchym durch Erkrankung oder

Fvstirpation eines Organes, sondern überhaupt jede

Steigerung der Function eine Nierenhyper-
trophie bedingen kann. Andrerseits bleibt bei acuter

Inanition des Organismus, falls hierbei die Harn-

ahscheidung herabgemindert ist, und die Ausscheidung

lut die Hälfte des Normalen herabsinkt, auch nach der

Entfernung einer Niere die Hypertrophie aus. Durch

Überführung von Blut eines Thiercs, dem die Nieren

evstirpirt waren in die Blutbahn eines normalen konnte

die Nierensecrotion bis zur Hypertrophie gesteigert

werden. Auf diese Arbeit bezieht sieh die Reelamation

von Israel (5) und die Erwiederung von Sacerdotti
UO). Bekanntlich beherrschte durch lange Jahre die

Traube'sche Theorie dieses Capitel ; sie lehrte, dass

die Hypertrophie des Herzens bei Niercuerkrankungcn

auf Hydrämie und auf die Steigerung des Blutdruckes

im Arteriensystem durch Verengerung des Querschnittes

in den Nieren infolge der Glomerulusschrumpfuug ent-

stehe. Diese mechanische Auffassung wurde durch die

Arbeit vom Ref. und 0. Israel bekämpft, und faud

in Cohnheim's allgemeiner Pathologie eine energische

Verteidigung. Wenn es trotzdem jetzt allgemein an-

erkannt ist, dass die chemischen Substanzen,

welche aus dem Blute ausgeschieden werden müssen,

eine functiouclle Hypertrophie von Nieren und

Herz bewirken, wenn die mechanische Theorie der Druck-

steigerung jetzt als beseitigt gelten darf, so kanu kein

Zweilel darüber entstehen, dass dies auf die erwähnte

Arbeit und deren Fortsetzungen durch Israel erreicht

worden ist. Die Modifikationen der Thierversuchc von

S. ändern an dieser Thatsache nichts.

Der Untersuchung von Thorel (13) liegt eine

Niere eines 71jährigen Mannes zu Grunde, worin meh-

rere keilförmige embolische Necrosen nebst allgemeiner

parenchymatöser Trübung vorbanden war. Die zwölf

Stunden nach dem Tode eingelegten Nierenstückchen

enthielten sehr reichliche Mitosen, namentlich iu dem

Granulatiousgewebe um das necrotische Centrum und

in den austossendcu Harneanälchencpithelien. Merk-

würdigerweise wurden mitten in dem necrotischen Be-

zirke, mitten in sonst kernlosen Harncauiilchen einzelne

Epithelmitosen angetroffen, welche anscheinend die

Anfänge einer Regeneration darstellen, es wurden ferner

Mitosen in solchen Zellen angetroffen, welche der Mem-

brana propria anzugehören schienen, und ferner Bilder,

welche ganz wiederhergestellte Canälehen mit neuge-

bildctcu Zellen enthielten. Jedenfalls verdienen die

Befunde weitere Beachtung, da das Ueberleben einzelner

Nierenepithelien in einem 3 W ochen alten necrotischen

Herde von principieller Bedeutung ist.

Bei einem an acuter gelber Leberatrophie gestor-

benen Kinde, dessen Ilarnabscheidung bis zum Tode

normal gewesen war, fanden sieh kleine Fetttrö pichen

in den Niereu ohne Zerfall der Epithclzcllcn. An
zahlreichen anderen Stellen konnte Hansemann (2)

gleichfalls kleine Fetttrüpfchen auffinden unter Verhält-

nissen, welche nicht für den Untergang der Zellen

sprachen, sodass er auf den in der älteren Litteratur

ausgesprochenen Gedanken einer physiologischen

Fettinfiltration zurückkommt. Bei Hunden uud

Katzen sind die physiologischen Fettanhäufungeu iu den

Nieren bekannt.

Ein Fall von localem Amyloid der Harnblase,

wio ihn Solomin (11) beschreibt, dürfte bisher über-

haupt noch nicht beobachtet sein. Bei der Soction

einer 73 jährigen an I.ungcnemphysen, chronischem

Morbus Brightii und Herzhypertrophie gestorbenen

Frau fand sich an der hinteren Fläche der Harnblase

eine handtellcrgrosse, flache derbe Stelle, welche beim

Durchschneiden ein krebsiges Aussehen und derbe Be-

schaffenheit darbot, bei microscopischer Untersuchung

reichliche colloida und amyloidc Schollen enthielt, welche

mit Jod und Schwefelsäure sehr mannigfaltige Färbun-

gen darboten und unzweifelhafte Arayloidreaction
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gaben. Ausserdem enthielten die Grenzzonen das Bild

entzündlicher Gewebswucherung: hierin erblickt S. die

Ursachen der localen Amyloidentartung, die Amyloid-

substanz schien in Lyrnphgefassen zu liegen, amyloide

Umwandlung von Biudegcwcbsbüudcln fand sich uicht.

f) Gösch loc h t sa p parat

.

1) Ciechanowski, St., Hin Fall von Achsen-
drehung des l'tcrus. Deutsche med. Wochenschrift.
S. 43.

r
». (Bei der Scctiou fand sich doppelseitige Adeno-

Carciuombilduug der Eierstöcke, welche eine Achsen-
drehuug des Uterus um 180° herbeigeführt hatte, übri-

gens ohne weitere Folgen.) — 2) Linden thal, O.,

Zur Aetiologie der sogenannten Kolpohyperplasia cy-

stica. Wien klin. Wochensehr. No. 1* u. 2. — 3)

L ockwood, C, Undescended testis from a man aged
forty-two years. (Die microscopische Untersuchung
des im Leistencaual zurückgehaltenen llodeu zeigte

keine Spermatozoen, aber erhaltene Canäle.) — 4)

Nord mann, A., Ueber die Galactocele. Virchow's

Arch. Bd. 147. S. 473. — 5) Volger, EL Die
„Stückchen-Diagnosen -

des pathologischen Institutes in

Göttingen vom 1. April 1878 bis 20. Januar 18117.

(Betrifft die aus dem Uterus ausgekratzten und auf

Neubildungen, Carcinom etc. untersuchten Präparate.)

Die Fälle von Emphysembildung in der

Scheide sind von Lindeuthal (2) zunächst histo-

logisch untersucht worden, wobei sich herausstellte,

dass die Blasen von microseopiseber Kleinheit zu Krbscu-

grössc und daiüber entweder von Endothel ausgekleidet

oder sonst nachweisbar durch Krweitemng von Lymph-

bahnen entstanden sind. Ks fanden sich Bacillen,

welche reincultivirt sich als Anaeroben erwiesen, deren

Gasbildung die Erweiterung und späteres Zusammen-

tliessen der Cysten bewirkte. Die pathogeueu Wirkun-

gen auf Thiere bestätigten dem Verf., da sich unter

gewissen Bedingungen Gasbildung nach Iujection der

Bacillen einstellte, dass er die Erreger des Scheiden-

emphysems gefunden habe, wobei er die Möglichkeit

offen lässt, ob seine Bacillen die einzigen seieu, oder

ob namentlich bei Schwangeren, wo besonders günstige

Bedingungen vorzuliegen scheinen, auch gelegentlich

andere Microbeu die gleiche Veränderung herbeiführen

konnten.

g) Knochen. Gelenke.

1) Anderson, W, Discussion on uon-suppurative

ankylosis of joint.s. Pathol. transact. T. 47. p. 193.

— 2) Ballowitz, K., Notiz zur Kerintniss der Ossa
sesamoidea des Menschen. Virchow's Archiv. Bd. 14S.

S. 5C>0. — 3) Ben nett, E., Spontancous fractures of

clavicle. Transact. of royal acad. of med. Ireland. XIII.

— 1) Bertbier, A. et C. Sicur, Contribution a l'etude

des corps ctrangers fibreux des articulations. Arch. de

med. eiper. IX. (Der beschriebene freie (ielenkkörper

wird der vielen in ihm enthaltenen Riesenzclleu wegen
für ein abgesprengtes Kiiöchenstückchen angesehen,

welches späterhin regressive Veränderungen durchge-

macht hat.) — 5) Bertschingcr, H., Ueber das Vor«

kommen und die Bedeutung der von Heckliughausen-

schen Gitterfiguren im Knochen besonders bei der das
weiche Schädelostcophyt begleitende» physiologischen

Ostcomalacie der Schwangeren. Virch. Arch. Bd. 147.

S. 341. — 0) Bloch, K., Familiendisposition bei sym-
metrischer Atrophie des Schädeldaches. Frag, medic.

Wochensehr. No. 13. (Bei einer 86jährigen Frau fand

»mie, Teratologie und Onkologie.

sich symmetrisch an den Scheitelbeiuhöckcrn ein.' t
>•'-

Delle, durch Atrophie der äusseren Tafel des Sebid-U

hervorgebracht. Die Mutter der Greisin soll die p'.-.
.

Altcrsveränderung gehabt haben.) — 7) Biiida, A,

Kecherches experimentales sur la Pathogenese de l*o>t. .

.

myelite ä staphylocoques. Arch. de med. eip-rim

T. IX. No. 5. — 8) Dalton, X., A case of acraw-

galy with diabetes and enlargement ot the viseera.

Fathol. transact. T. 48. p. 166. — 9) Fiedler, F..

A case of Osteitis deformans. Ibid. T. 47. p. lüo.

(Beschreibung eines Falles.) — 10) Hirsch, H., H,

Entstehung der angeborenen Hüftverrenkung. YircW»
Archiv. — 11) Langhans, Tb., Anatomische Heitr^

zur Kenntniss der Cretineu. (Kuochen, GeschlechU-

drüseu, Muskeln und Muskelspindeln nebst Bemerkung -

über die phv.siologischc Bedeutung der letzte r

Ebendas. Bd. 149. S. 155. — 12) Obcrnuyer, fn
Knochenveränderutigen bei chronischem Icterus. Wseu.

klin. Kundschau. No. 38 u. 39. — 13) Stoeltzncr,

W., Histologische Versuche au jungen Kaninchen über

die Verhältnisse der Apposition und Resorption d*

Knochengewebes unter dem Einflüsse ausschliesslicher

Haferfütterung. Virch. Arch. Bd. 147. S. 430. (Rem

Haferfüttcrung bewirkte Verlangsamung und schliesslich

Aufhebung der Knochenbilduug, anscheinend dureb i

Säurewirkung, da der Zusatz von kohlensaurem K*;i

und JcohleDsaurcm Natron die Schädigung herabmindtn

oder aufhebt. Calciumchlorid äudert an der Wirkmi;

nichts.) — 14) Thorburn, W. and F. Westraacutt.

The pathology of hvpcrtrophic pulmonary osteo-artbr

pathy. Fathol. tränsact. T. 47. p. 177. - Ii

Ts chisto witsch, T., Zur Frage von der augcb-jrtiieü

Kachitis. Virchow's Arch. Bd. 148. S. 148 u. K9.

— 16) Weber, P., General lymphadenomatosis

boues, ouc form of multiple mveloma. Pathol. traos* i

T. 48. p. 169.

Nachdem durch die Erfahrungen über Kropf. üVr

Cachexia thyreopriva der endemisch auftretende Cr>\

nismus in seiner Abhängigkeit von dem Untergang der

Schilddrüse erkannt worden ist, hat Langbaus (II)

auch die Wachsthumsstörung der Knochen, der

Geschlechtsdrüsen und Muskeln bei Cretinti

weiter verfolgt. Die auf 2 Virchow'sche Beobachtung-:

i

seit 40 Jahren gestützte Annahme, dass bei Cretines

eine vorzeitige Verknöcherung der Knorpelfugeu -
stände käme, erweist sich als unrichtig, da angeboren

Veränderungen des Skeletts, welche auf Grund dkM

vorzeitigen Verknöcherung zu der cretinistischen Störung

gerechnet worden sind, vollkommen hiervon zu trenn*«

sind, da die Anfänge des echten l'retiuisinus beim u v

geborenen Kinde noch nicht sichtbar sind, uud nd

frühestens nach 4—5 Lebensmouaten einstellen. L

fand sich im Gegentheil bei Cretiuen ein sehr lang-

sames verzögertes Kuorpelwachsthum, Persisteui der

Epiphyscukuorpcl bis in höheres Alter (4.
r
} Jahre;, *-tr

spätes Auftreten der Ossificationskerne. Alle die*

Störungen sind auf den Ausfall der Schilddrüsenfutjcti. r.

zurückzuführen.

Nach kritischer Erörterung der bisherigen Er

klärungsversuche für die Entstehung der ange-

borenen H ii ftge lenk sverren k u n gen konimtUir>r!i

(10) zu dem Schlüsse, dass die eigene Wachsthun-

energie des Oberschenkelkopfes diejenige Kraft

welche bei einer gepressten Lage des Fötus den I

Beugstellung betiudlichen Oberschenkel aus der l'lanti-

bebelt. Da diese Theorie vorausseht, dass dem siaxt

wachsenden Scheukelkopfe die Pfanne zu eng *ird. *
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liegt wohl kein grosser Unterschied gegenüber der vom

Ref. gegebenen Anschauung vor, nach welcher ein

Zurückbleiben im Wachsthum der Pfanne bei fort-

schreitender Vergrösserung des Schenkelkopfes als Ur-

^be angenommen wird. Die Beugcstcllung kann ge-

wiss als ein Moment angesehen werden, welches das

Zurückbleiben der I'faunenentwickelung befördert.

Die von Obermayer (12) raiig- 5 Fälle

von Icterus mit Auftreibung an den Epiphysen der

Vorderarm- und Unterschenkelknochcn undTrommel-
srhlägelfingern cuthalten zum Theil nur Krankeu-

girschiehteu.ium Theil auch Sectionsbefuiide,von denen nur

etu Fall als uneoinplicirter gelten kann, dahiereiu narbiger

Verschluss des Gallcnganges dauernden Icterus bedingt

!u!te. Bei den 4 anderen Fällen konnte die chronische

Wucbcruug und Verdickung der Knochen auch auf die

l.ibercirrhose, sowie auf andere chronische Erkran-

kungen bezogen werden, jedoch ist 0. der Meinung,

dass auch bei diesen Fällen die Cholämie das ursäch-

liche Moment sei, welches durch das Mittelglied eiuer

capilläreu Hyperämie in Knocheu und Periost die ge-

rannten Verdickungen herbeigeführt hatte. Er kommt
iu dem Ergebnisse, dass die langdauerndc Beimischung

ton Galle im Blute ausser den bisher bekannten

Hmptomen des Hautjuckens, der Bradycardie, Xan-

thopsie etc. auch eine chronische Periostitis und Ostitis

hervorbringen könne.

Die Osteomyelitis in den ersten Stadien
wurde von Binda (7) an jungen Kaninchen studirt,

denen er in die Ohrvene Einspritzungen von Staphylo-

vivu-i aureus - Aufschwemmungen machte, ohne die

Kiifichcn durch Trauma zu beeinflussen. Schon nach

»emg Stundet! Hessen sich in den kleinsten Blut-

gefässen dea Periosts und Knochenmarkes Coccen nach-

weisen; ihre erste Wirkung bestand in einer Wuche-

rung der Endothelen, im Kuochenmarke erfolgten

Blutungen, dann bildeten sich kleinste Thromben, es

i Igte dann eine Entzündung auch ausserhalb der Blut-

gefässe in Form von zahlreichen Herden. Die Ver-

keilung der Blutgefässe und besonders ampulläre Er-

weiterungen derjenigen Gelasse, die von der Diaphyse

um Epiphysenknorpel aufsteigen, sollen durch diese

Ampullen eine Yerlangsamung des Blutstroms und da-

durch mechanisch eine Disposition für die Bactericn-

iijsiedelung geben.

Hundert Kinder, theils Neugeborene, tbeils in den

• rst-'ti Lcbensmoiiateu, wurden von Ts c b is to w i t s e h (15)

»uf Wachsthumsstörungen der Knochen unter-

sucht. 72 Kinder zeigten normale Vcrknöcherungs-

gretizen. etwa 15 Syphilis. Genau beschrieben sind die

wf Rachitis verdächtigen Anomalien, deren histologische

I ritersuchung manche Uebereinstimmung und anderer-

xits auch Abweichungen von echter Rachitis zeigte.

Am Schlüsse der zweiten Abhandlung kommt T. dann
zu dem Ergebnisse, dass zwar Andeutungen VCD

liacbitis gelegentlich vorkommen, dass die Krankheit

»ber im Uebrigen durch schlechte Ernährung und Luft

in den ersten Lebensjahren entsteht.

Die unter Hanau gemachten Untersuchungen von

Hertschinger(5) beschäftigen sich mit der Bedeutuug

der Gitter, welche von Reck I inghausen in kalk-

losem oder kalkarmem Knochengewebe nach

dem Trocknen der Stücke gefunden und für die Deutung

einer Eutkalkung verwerthet hat. Obwohl Röcking-
hausen selbst ausser an entkalkten auch au normalen

wachsenden und rachitischeu Knochen derartige Gitter

gesehen hat, so hat B. dennoch eine Reihe von Präparaten,

physiologische Ostcomalacie, puerperale Osteophytcn,

ossificireude Myositis, Callus u. ii. untersucht und hebt

hervor, das» die Gitter auch bei unfertigen, noch nicht

verkalkten Knochen so reichlich seien, dass man aus ihrem

Auftreten nicht auf einen Enlkalkungsprocess fertiger

Knochen sehliesscu darf.

fSawicki, B. W., Ein Fall von Riesenwuchs der

linken unteren Extremität. Gazeta lekarska. No. 52.

Verfasser beobachtete einen Riesenwuchs der linken

unteren Extremität bei einem 10jährigen Knaben, dessen

Mutter an Epilepsie litt. Das Kind kam anscheinend

normal entwickelt zur Welt. Im zweiten Lebensjahre

beganu es zu gehen, ohne dass man etwas Auffälliges

bemerkt hätte. Erst seit einigen Jahren begann diu

linke untere Extremität rapid an Länge und Dicke zu-

zunehmen. Die Untersuchung des hochgradig nervösen

Knaben zeigte, dass die Hypertrophie hauptsächlich

den Untersehenkel betraf. Die Differenz der Dimen-

sionen erhellt aus folgenden Zahlen:

Rechts. Links.

Entfernung der Spina ant. sup. vom
äusseren Knöchel 63.5 cm f>7,5 cm

Entfernung der Spina ant. sup. vom
Capitul. libulae 86 a 38 „

Entfernung des Capitul. fibulae von

der Spitze des äusseren Knöchels 28 „ 30 ..

Fusslänge von der Ferse bis zur

Spitze der grossen Zehe ... 20 . 22 ,

Breite des Fusses in der Höhe der

Metatarsalköpfchen 8 „ 8 „
Umfaug über den Riss .... 20 „ 21.5 „

Umfang um die Knöchel .... 10,8 - 25,5 .

Umfang im unteren Drittel des

Unterschenkels 18 „ 25,3 r

Umfang um die Mitte des Unter-

schenkels 20,8 „ 27 .

Umfang im oberen Drittel des

Unterschenkels 24 . 28,5 ,

Umiang über die Kniescheibe . . 27 „ 29,5 „

Umfang im unteren Drittel des

Oberschenkels 28 •, 83 *
Umfang im oberen Drittel des

Obersehenkels 33 „ 34.5 .

Die Länge und Grösse der Zehen sowie jene der

oberen Extremitäten war eine gleiche.

Die Hypertrophie der linken unteren Extremität

betraf gleichmässig Knochen und Weichtheile. Im

Unterhautzellgewebe, au der inneren Seite des Unter-

schenkels, waren zahlreiche bohnen- bis tnubeneigrosse,

auf Druck empfindliche, harte Kn- ten zu spüren. Die-

selben sollen nach Angabe der Eltern des Patienten

seit einem Jahre bedeutend an Grösse zugenommen

haben. Gefühl und elcctrische Reizbarkeit sowie die

Function der Extremitäten wan n normal.

Trzebicky (Krakau).]
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h) Muskeln.

I) Hatten, F., The muscle-spindle under patho-
logical conditious. Brain. Vol. XX. — 2) Charrin
et II. Claude, Atrophie musculaire expcrimentale par
intoxication pyoeyanique. Corapt. rend. CXXK. 25.

(Einem Kaninchen wurden während zweier Monate
28 cem vom Toxin des B. pyoecaneus eingespritzt, das
Thier zeigte Lähuiungcu, eine Muskelatrophie und Ver-
änderungen des Rückenmarkes, welche denen bei acuter
Poliomyelitis verglichen werden.) — 3) Grüubaum,
A., Note on muscle - spiudles in pseudo - hypertrophic
paralysis. Brain. XX. 3. — 4) Schujeninoff, 8.,

Zur Frage der Kalkablagcmug in den quergestreiften

Muskeln. — Muskelverkalkung in genähten Wunden.
Zeitschr. f. Heilkunde. XVIII. Heft 2 und 3. — b)

Stier, S., Experimentelle Untersuchungen über da-*

Verhalten der quergestreiften Muskeln nach Liisioueu

des Nervensystems. Diss. Bern. 189H.

Aufmerksam gemacht durch den zufälligen Befund

von Kalkablagcrung in Muskelbündcln nach

Laparotomicwunden untersuchte Schujeninoff

(4) auf Anregung Chiari's eine grosse Zahl von La-

parotomiewunden und fand, dass hier sehr regelmässig

kleine Herde von Verkalkungen in vorher degenerirten

Muskelbündeln vorkommen; auch Thierversuche be-

stätigen dies Ergebniss, späterhin wurden die verkalkten

Muskelfasern resorbirt. Als Ursachen dürften örtliche

Circulationsstörungen um so mehr angesehen werden,

als die Verkalkung gewöhnlich an den Nahtstellen be-

ginnt und am stärksten ist.

Die experimentelle Untersuchung von Stier (5)

wurde angestellt, um die Muskelatrophic zu unter-

suchen, welche nach Aufhebung dos trophischeu
Nerveneinflusses zustande kommt. Die Verfasserin

exstirpirte Theile des motorischen Riudencentrums,

machte halbseitige Durchschneiduugeu des Rücken-

markes und Durchschneidungen peripherischer Nerven;

die zweite Versuchsgruppe fiel aus, da die Thicre vor-

zeitig starben. Das Ergebniss war wenig positiv, be-

schränkte sieh auf Vcrschmäleruug der Muskelbündel,

ein Undeutlicherwerden der Quer- eventuell auch Längs-

streifuug. zuweilen eine Vermehrung der Sarcolemkerne,

also nur quantitative Abweichungen vorn normalen,

während Degcnerationserschcinungen, Zerfall etc. fehlten.

Umfängliche Literatur ist augeführt.

Den von Batten mitgetheilten Untersuchungen

über Muskelspiudeln fügt Grünbaum (3) einen kurzen

Berieht eines Falles von INeudo-Hypertrophie hinzu-

bei welchem Veränderungen im Centrainervensystem,

Ersatz der Muskeln durch Fettgewebe und wirkliche

Hypertrophie der Muskelbündel beschrieben wird. Im

(ranzen verhalten sich auch hier die Muskelspiudeln

bei fortschreitendem Untergang passiv, von kleinen

hyalinen Veränderungen abgesehen. G. folgert, dass

eine primäre Muskelerkrankung vorliegt.

Die durch zahlreiche Abbildungen illustrirte Unter-

suchung über M uskelspindelu von Batten (I) giebt

eine Uebersicht über die gesammto Literatur und die

wechselnden Deutungen der M uskei spindel ti. Kr

selbst fand sie beim Menschen in allen normalen Mus-

keln mit Ausnahme des Zwerchfells, der Augenmuskeln

und der inneren Zungeninuskeln. Er untersuchte ihr

i i k. Teratologie rxn Onkologie.

Verhalten bei Kinderlähmung, bei Tabes, bei M»
;

.

thie, bei progressiver Muskelatrophic, bei peripher.-

scher Neuritis, traumatischer Verletzung des Pl« J5

brachialis und bei Katzen nach Durchschneidung fa

Ischiaicus. Die Muskelspiudel ist zusammengesetzt an»

einer Scheide, ähnlich der Henlc'schen Nervenseheid

diese enthält schmale Muskelbündel, die von einer ge-

wissen Stelle an ihre Querstreifuug verlieren und räch-

lichere Kerne zeigen. 2 oder mehrere Nervenbüiid
i

treten in die Muskelspindel und endigen theils iu d

Muskelfasern, theils zwischen denselben, thoiLs in A,

Scheide: ausserdem enthält die Spindel Blut- ur.-i

Lymphgefässe. Unter den genannten patholojivi.:

Zuständen bleiben selbst bei vollständiger Atrophie d.-r

umgebenden Muskeln oder bei Degeneration der Her

ven innerhalb der Scheide die Muskelspindeln auffull n.

unverändert.

i) Nervensystem.

1) Alzheimer, Die Colloidentartuug des Gehinv

Archiv für Psychiatrie. Bd. 30. IL 1. (Beschreibt;
-

mehrerer Fälle von colloider, stellenweise an Aanrl

Substanz erinnernder Degeneration im Gehirn; die Herd:

fanden sich sowohl bei progressiver Paralyse, als au:

neben Gehirnerweichung, letztere erschien dann als <k>

secundärc. Die Natur der augenscheinlich mit da
Blutgefässen im Zusammenhange stehenden Dcgrnrn-

tion liess sich nicht sicher bestimmen.) — !) Are*-

leo, E., Sülle line alterazioni della corteccia eercbn!

couseeutive al traumatismo. Arch. di farmacol. Vol. V.

Fase. Ct. (Leichte Traumen brachten keino deinen
tiveu Veränderungen in der Gehirnrinde bei TUffia

hervor; dieselben entstanden erst bei wirklichen C i

tusionen und spielten sich im Verletzungs- uud R/$

neratiousgebiete ab.) — 3) Bark er, L, On certak

changes in the eells of the ventral horns and of tkt

uucleus dorsalis (Clarkii; in epidemic cerebro • spita,

meningitis. Brit. med. journ. Dec. — 4) Beadle-.

C, Syphilomata of spinal cord. I'athol. transaet T. 4-

p. 15. — 5) Derselbe, Case of svphilitic gummr.,

of the brain. Ibid. T. 47. p. 1. — ß) Derselbe
Gummatous cnlargemcnt of the hypophysis ceretn.

Ibid. T. 48. p. 1. (Geringe Vergrößerung der H;

pophysis bei einer Geisteskranken; die Hauptmassfb;

staud aus degenerirtem Gewebe, vereiuzelt Riesenzel!"

nirgends fanden sich Gummata.) — 7) Biedl, A,

Ueber das histologische Verhalten der peripheren Xcr-

veu und ihrer Centren nach der Durchsehi^Mu:,:

Wiener klin. Wochenschr. No. 17. — S) Borst. N.

Zur pathologischen Anatomie und Pathogenese dt:

multiplen Seierose des Gehirns uud Rückenmark-.

Zicglcr's Beitr. Bd. 21. S. 308. (Ausführliche B

Schreibung eines chronisch verlaufenden Falles rti

multiplen Degenerationsherden, deren Zusamra?nhn.

mit chronischen Lymphstauungeu genau erörtert wird

— '.») Ceni, C, Süll* cziologia dellc degencnui'Vi:

sistematiche dell midollo spinale. Riv. di Pnoiabu
Will. 3. (Ii Hunden wurde Eiter oder eiterern^::

I

Coccen unter die Haut eingespritzt, 6 anderen di>-»I-

ben Substanzen in die Gehirnhäute oder VentnV!

Die ersteren gingen an chronischer Sepsis, die ander-:

au acuten Entzündungen der Gehirn- uud RBeta-

markshäute und des Ependyms zu Grunde; die Degt-

nei ition im Nervensvstem wurde am gehärteten fr.

parate untersucht.) — 10) Collins, .1.. tili >m der

Medulla oblongata. Deutsche Zeitschr. für NervenheilL

Bd. X. (Die Seltenheit der Tumoren in dem verlän-

gerten Mark veranlasste den Verf., eine sehr gravi'

Sj mpti.matologie des von ihm beobachteten Falles ur/i

eine eingehende anatomische und histologisch- Bf



(ikawitsc, Pathologische Anatomie, Teratologie tni> Onkologie. 243

Schreibung davon zu geben.) — 11) Fawcett, J.,

Gase of „traumatic bydrocephalus J
; cicatricial Stenosis

>f aqueduet of Sylvius. Pathol. transact. T. 48.

p. 6. — 12) Fleming, R., The effeet of ascending
degeneration on the nerve cells of the ganglia, on the

posterior nerve roots and the anterior cornua of the

.•,rd. Edinb. journ. Februar. — 13) Derse Ibe, Ascen-
litig degeneration in mixed nerves: a eritical sketeh

with experimental results. Ibidem. 1. (Beschreibt die

libröse Entartung eines Uluarnerven vom Menschen in

einem 10jährigen Aroputationsstumpfc, ferner Thier-

versuche und die fibrösen Umwandlungen, welche er

nach frischen Unterbindungen bei autiseptischem Wund-
vrrlauf beobachtete.) — 14) Fox well, A., A case of acute

Graves disease with a deseription of its morbid anatomy
and of a series of microscopical sections. Brain XX. 3. —
15} Galli, P., Tumore peduncolato del cervelletto.

Anh. ital. di clinic. med. XXXVI. (Der hier beschrie-

bene Tumor ist ein gefiissarmes, von der Pia mater des

Kleinhirns ausgehendes Sarcom, welches scheinbar ge-

stielt am Kleinhirn aufsass, allgemeine Druckerschei-

nungen ohne localisirbare Störungen herbeiführte; es

tuthielt wesentlich Rundzellen.) — 1«) Grazia, F. de,

So! significato dei cosidetti corpi di Rüssel ncl sistema

nervoso centrale dell'uomo. Riforma med. Octbr.

i Die RusseFschen Körperchen fand G. im Uückenmarke
eines S4jalir. mit ParalysLs agitans behafteten Mannes
•huc gröbere erkennbare Degenerationen; im zweiten

Falle lagen die Körper im Rons und Pcdunculi cerebri,

daneben bestand ein Gliom im Grosshirn.) — 17) Der-
selbe, Altcrazioni della corteccia cerebellare in un
r.vso di tutnorc dei lobi temporale ed occipitale eom-
primeot« il cervelletto con sindrome cerebellare. Ibid.

August. (Ein grosser Tumor im linken Schlüfen-

lippen hatte Degenerationen im Rindengebiet hervor-

gerufen, wodurch die klinischen Erscheinungen erklärt

»erden.) — 17a) Derselbe. Grande eiste apoplettiea

del centro semiovale destro in eorrispondenza della

*<>iia motrice senza sintomi. Ibid. Juli. — 18)

Derselbe, Sul modo come si comportano le cellule

della corteccia cerebrale e cerebellare in seguito a

focolai dUtruttivi ed a grossi tumori della sostanza

bianca. Ibid. Juli. — 18a) Derselbe, Grosso

güoma delPemisfero sinistro dei cervelletto con i sin-

tomi di deticieuza funzionalc cerebellare, senza lezioni

d>lla corteccia e delle vie eflerenti del cervelletto.

Ibid. September. — 19} Guizzetti, P., Con-

tribttto sperimentale alla conoseenza dell'istogenesi del

rtmmollimeu to cerebrale ischemico. Arch. per le seienzc

med. Vol. XXI. No. 3. — 20) Hamilton, On a
method of demonstrating seeondary degenerations of

the nervous System by means of perosmie acid. The
brain. XX. (Färbungsvorschriften für Gehirn und
Hückenmarksstückc, die in Müller'scher Flüssigkeit ge-

hörtet sind und mit Ueberosmiumsäure behandelt wer-

den sollen. Die Müller'sche Flüssigkeit darf nicht aus-

gewaschen werden; die mit Osmium behandelten Schnitte

werden mit einer Lösung Pyrogallussäure 1, Glyccrin

50, absolutem Alcohol 50, Wasser 400 reducirt.) —
21) Herb, G., Tumour of the spinal cord. Pathol.

iransact. T. 48. p. 14. — 22) Hofmann, Ein Fall

von Pous-Tumor. Virchow's Archiv. Bd. 146. S. 509.

Zentrales Erweiehungsgliora in der rechten Hälfte des

l'ons, Dislocationen des Sylviscben Canals, wesentlich

klinische Betrachtungen.) — 23) Hey mann, B., Bei-

trage zur pathologischen Anatomie der Rücken marks-
compression. Ebendas. Bd. 149. S. 536. (Kranken-
geschichten. Sitzungsprotocolle und ausführliehe micro-
scopische Untersuchung von 3 durch Krebswueherung
romprimirten Rückenmarken; alle Einzelheiten über die

mehr oder minder vollständige Zerstörung der Fasmi
"I der < 'ompressionsstelle, über die herdförmigen Ent-

i Ortungen und die strangförmigen Degenerationen der
Klcinhirnseitenstränge. Goll'schen und Burdach'schen
nach oben, der Vorder- und Seitenstränge nach der

M*.iicin. 1S97. Bd. I.

Peripherie müssen im Original eingesehen werden.) —
24) Jacoby, M., lieber sehr frühzeitige Störungen in

der Entwickelung des Ceutralnerveusystems. Ebendas.

Bd. 147. S. 149. - 25) Kahl den, C. v., Ueber
Wucherungsvorgänge am Ependymepithel bei Gegen

-

wart von Cysticerken. Zieglcr's Bcitr. Bd. 21. S. 297.

(Bchaudclt einen Fall von Cysticercus im vierten Ven-
trikel, welcher zu Wucherungen der benachbarten Glia,

Bildung von Riesenzelleu und Formation schlauch- und
drüsenförmiger Epithelsprossen gelührt hat. Die Aehn-
lichkcit der letzteren mit der Epithelauskleidung des

Centralcanals führt zur Erörterung ähnlicher Befunde

bei Syringomyelic.) — 26) Labadie-Lagrave et F.

Boix, Diplegie faciale totale d'origine arterielle. Arch.

gen. de med. April. (Die bei einer au Herzklappen-

fehler leidenden und an Gehirnblutung gestorbenen

Patientin beobachtete Facialislähniung wird auf em-
bolischen Ursprung zurückgeführt Die Diagnose grün-

det sich aber nicht auf die Auftindung eines Embolus,

soudern nur auf multiple Artcrienerkrankung im Ge-

hirn.) — 27) Lubarsch, 0., Ueber Rückcnmarksver-
änderungen bei Carcinotnatöscn. Zeitschr. f. kliu. Med.

Bd. 31. Heft 5 u. 6. - 28) Meyer. A., Demonstra-

tion of various types of changes in the giaut cells of

the paraccntral lobule. Amcr. journ. of iusanity. LIV.

(Nach einer Einleitung über die Autointoxication und
ihre Beziehungen zu Geisteskrankheiten beschreibt M.

an den grossen motorischen Ganglienzellen der Ceutral-

windungen degenerative Veränderungen an Zellsubstanz,

Körnung derselben, NissPsehen Körpercheu und Kernen

bei Geisteskranken.) — 29) Derselbe, Anatoinical

findings in a case of facial paralysis of ten days' du-

ra tion in a general paralytic with remarks on the ter-

minalen of the auditory nerves. Journ. of exper. med.

II. No. & (Periosteale Blutuug im äusseren Gchörgang

wird als Ursache einer linksseitigen Facialislähniung bei

einem Paralytiker angesehen und Degenerationen im

linken Facialiskeru ähnlich denen von Nissl mit dessen

Methoden gefunden; der rechte Facial iskern ist intact.)

— 30) Mickle. .1., Atypieal and unusu.il brain-forms.

especially in relation to mental itatet; a study on

brain-surface morphology. Journ. of ment. Sc. XLIII.

— 31) Ogle, C.| Haematoma of dura mater with de-

velopment of a membrane. Pathol. transact. T. 48.

p. 10. — 32) Phillips, W., Endothelioma of dura

mater. Ibid. T. 48. p. 13. (Ein kleiner rundlicher

weicher Tumor der Dura mater an der Schädel-

basis hatte plötzlichen Tod durch Verblutung herbei-

geführt.) — 33) Pace, D., Sulla degenerazioue e rige-

nerazione delle tibre nervöse midollari periferiche.

Ricerche sperimentali e microscopiche. Boll, delle Soc.

di Nat. di Napoli. Vol. X. — 31) Pasquale, Stanieni,

Ricerche sperimentali sulle. alterazioni artificiali e ea-

daveriche del sistema nervoso centrale e periferico. I.o

sperinient. LI. (Die mannigfaltigen durch artetieielle

oder cadaverose Veränderungen im (iehiru, Kleinhirn

und Nerven hervorgebrachten Veränderungen, körniger

Zerfall. Vactiolenbildung etc. sind auf 2 Tafeln abge-

bildet.) — 35} Rühl, A., Ein Fall von primärem mul-

tiplem Endothelsarcom des Kleinhirns. Diss. Erlangen.

— 36) Scanzoni. C. v.. Zwei Fälle von multiplem

metaplastischem Carcinom des Kückenmarkes. Zeitschr.

f. Heilk. XVIII. — 37) Sehlesinger. II., Pathogenese

und pathologische Anatomie der Syringomyelic. Wien,

med. Wochenschr. No. 38 u. 39. — 38) Derselbe.

Zur Lehre vom Rückenmarksabscess. Deutsche Zeitschr.

f. Nervenheilk. X. (Beschreibung der Einschmelzuiigs-

vorgänge bei Abscessen innerhalb des Rückenmarkes.)

— 39) SohQle, A.. Zur Lehre von den Spalt- und

Tumorenbildungen des Rückenmarkes. Ebendas. XI.

(Krankengeschichte und Seetionsbefund eines langsam

entstandenen Rückenmarkstumors, der unter rapider

Verschlimmerung zum Tode führte. Es werden 2 ge-

trennte Gliome im Dorsalmarke und eine Syringomyelic

beschrieben, beide wahrscheinlich auf congenitale Ent-
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wiekelungsstörungen zurückzuführen.) — 40) Singer,
Ueber experimentelle Embolien im Centrainervensystem.

Zeifechr. f. Heilkunde. XVIII. Heft 2 u. 3. (Kmbolie

der Vertebralartericn bei Hunden und Kaninchen, De-

generationen, Krweichungsherde, Polemik gegen K ö 1 1 i k e r

über die .Sehnervenkreuzung.) — 41) Tedesch i, A.,

Anatomisch-oxpcrimentcllcr Beitrag zum Studium der

Regeneration der Gewebe des Centralncrvensvstcms.

Zicgler's Beitr. Bd. 21. S. 43. — 42) Ursin, J.,

Kückcumarksbefunde bei Gehirntumoren. Deutsche Zeit-

schrift f. Nervenheilk. Bd. XI. — 43) Vinccnzi, L.,

Sülle finc alterazioni morfologiche delle cellule nervöse

nel tetano sperimentale. Arch. per le scienze med.

Vol. XXI. No. 3. — 44) Walton. G., Gase of a brain

tumour with autopsy. Brain. XX. — 45) Wigles-
worth, J., Two cases of poreneephaly. Ibid. XX.
an beiden Fällen handelt es sich um umfangreiche

Herde vou Porencephalie, die wahrscheinlich auf die

Zeit der fötalen Entwickelung zurückzuführen sind, da
ausserdem unzweifelhafte Hemmungsbildungen vorliegen.

Die Vcrmuthung, dass intrauterine Thrombose der mitt-

leren und hinteren Gehirnarterien vorgelegen habe,

stützt sich auf die dem Verbreitungsbezirke dieser

Arterien entsprechende Ausdehnung der Zerstörung.)

Durch eine Reihe von Schädigungen des Ge-

hirns, nämlich einfache Wunden mit glühenden
Nadeln, grössere Verschorfungen der Gehirnrinde, Re-

sectionen, Einführung von Fremdkörpern etc. rief Te-

deschi (41) Degenerationserscheinungen und

spätere Heilungen hervor. Er beschreibt die von der

Neuroglia und namentlich den Blutgefässen ausgehen-

den Zcllcnwucherungen, beobachtete auch in den Nar-

ben eine Neubildung von markhaltigen Ncrveu, fand

mitotische Theilung und wirkliche Zcllvermehrung in

Ganglienzellen, äussert sich aber über die physiologische

Bedeutung dieser neugebildeten Nervenelemente mit

grosser Vorsicht. Namentlich die Wiederherstellung

motorischer Centren durch diese nachweisbare Rege-

neration ist dadurch unwahrscheinlich, dass die Her-

stellung der Function viel früher beobachtet wird als

diese immerhin äusserst spät einsetzenden Neu-

bildungen.

Die Vorgänge bei der gelben Gehirnerweichung,
namentlich das Verhalten der Neuroglia und die Knt-

stehung der Körn ch en zcllen wurden von Guiz-

zetti (19) auf experimentellem Wege studirt. Nach-

dem sich Kaninchen als unbrauchbar erwiesen hatten,

benutzt*; er Hunde, denen eine Aufschwemmung von

kleinsten Korkpartikeln in die linke Carotis eingebracht

wurde. Er wartete den Tod der Thiere ab und be-

schreibt zunächst eine Periode der Circulationsstörungen,

bei denen es nie zu einer Blutung rückläufig aus den

Venen her gekommen ist; ein Oedem wurde beobachtet.

Alsdann folgte eine Periode, in welcher lediglich ein-

kernige Leucocyten austraten, welche in den ersten

Tagen die einzigen Zellen sind, aus welchen Körnchen -

kugeln hervorgehen. Leider ist von den zahlreichen

Abbildungen keine einzige, welche diesen Vorgang ver-

anschaulicht, die Tafel bezieht sich vielmehr nur auf

die späteren Proliferationsstadien und zeigt, dass

in den Endotbelicn und Lymphscheiden der kleinen

Blutgefässe mitotische Zellvermehruugeu auftreten, dass

dann grosse uud kleine Körnchenkugeln entstehen, wo-

bei wesentlich die Abkömmlinge d£r Blut- und Lymph-

gefässzellcn betheiligt sind, dass dann eine Neubildung

von Blutgefässen und die Bildung eines zarten masek-

geu Narbengewebes zu Stande kommt, in welchem

Spindelzellcn mit reichlichen feinverzweigteu Zellau».

läufern zum Th'eil im Zusammenhange mit Gefässscheidea

abgebildet sind; die Ganglienzellen und Neuroglia ver-

fallen dem Untergange.

Aufmerksam geworden durch das gleichzeitige V r

kommen von Rückenmarkserkrankungen und Krebs des

Magens untersuchte Lubarsch (27) systematisch fa

Rückenmark von Personen, die an Krebs gestorbm

waren. Er fand unter 10 Fällen von Magenkrebs 7 ad

Degenerationsherde von verschiedener Intensität im

Rückenmark, unter 3 Darmkrebsen waren zweimal Er

krankungen, unter 6 weiteren Fällen von Krebs de-

Uterus, der Gallenwegc, des Pancreas. der Speiseröhre

war das Rückenmark zweimal verändert, sodass umer

19 Fällen nur 8 mal das Rückenmark ganz normal nr

Er bezieht diese Degenerationen zum Theil auf du

Cachexie und die hierdurch bedingten Blutverändr-

rungen, bei Magen- und Darmkrebseu auf die SWjdi

des Chemismus dieser Organe, in anderen Fällen juf

die Resorption jauchig zerfallener Krebse, also auf

toxische Wirkungen.

Durch Einspritzung von Tetanusgift in d?

Haut, Bauchhöhle oder Blutbahn sah Vincenzi 43

im Bereiche des Kleinhirns und des verlängerst«

Markes Veränderungen in den Profcoplasmafortsäber.

der Ganglien entstehen, welche er als varicöse Atroph!?

bezeichnet und in Form von klumpigen hintereinander

liegenden Anschwellungen abbildet Sie treten in sehr

verschiedener Intensität auf, zuweilen fand er sämmt

liehe Protoplasmafortsätze in derartiger Verklumpur.;

begriffen. Meistens waren es einzelne Herde, niemal-

war die Veränderung diffus über grössere Absehnitn

verbreitet. In der Gehirnrinde zeigten die Pyramid«-

zcllen die varicöse Atrophie in dem langen aufsv

genden Fortsatz, in der grauen Substanz um dei

Aquaeductus die absteigenden Fortsätze, in den v.r

deren Theilcn des Rückenmarkes erstreckten sich die

Veränderungen zwischen grauer Substanz und Central

canal.

Aus dem Referat von Schlesinger (37) sei kun

hervorgehoben, dass die Spalträumc in der Mcdulla ife

longata im Gegensatz zu denjenigen der spinalen Sy-

ringom yelie nicht von Epithel ausgekleidet sind, si-

nnt auch nicht angeborene Anomalien darstellen, son-

dern aus Blutungen und anderen Degeneration-

Processen hervorgegangen sind. Die Lepra ist pebl

als ätiologisches Moment für das Zustandekommen der

Syringomyclie aufzufassen, obwohl eine Aehnlichkrit

der klinischen Erscheinungen beider Affectionen vor-

handen ist. Aus dem Grunde will Sch. nicht von Hör

van'schcr Krankheit, sondern nur von einem Mortit.

sehen Symptomencomplexe sprechen, da die hierunter

verstandenen Erscheinungen sowohl der Syriuge-myelk

als auch manchen Formen der Lepra zukommen.

Die Untersuchung von Jacoby (24) bezieht seil

auf frühzeitige Störungen in der Entwicklung des

Gehirns und Rückenmarkes, der erste Fall k*
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trifft eiueu Schweineembryo, welcher verhältuissniässig

weit vorgeschritten, eine Persistenz des Central nerveu-

systenw als Medullarplatte darbot. Der Kopf war ein

kleines, rudimentäres Gebilde, die Untersuchung ergab,

dass die graue Substauz des Kückenmarkes das hoeh-

differencirte Körperdeckepithel, die weisse Substanz ein

siib"pithelialer Nervcnplexus sei. Der zweite Fall, eben-

falls von einem Schweineembryo stammend, ist eine

partielle Doppelbildung des Kückenmarkes, der dritte,

gleicher Abkunft, eine partielle Auencephalie, der vierte

Sohweineembryo ist eiue Pseudoauencephalie in sehr

frühem Stadium.

Ursin (42) theilt die Rückcnmarksverändc-
rungeu bei Hirntumoren mit. Sic bestehen zum

Theil 1. in einer intraraedullären, primären Erkrankung

der Hinterstränge, zu welcher sich eine pathologische

Veränderung der Ganglienzellen der grauen Substanz,

eventuell auch der übrigen weissen Substanz in ge-

ringem Grade gesellen kann. 2. Ausser den in Punkt 1

angeführten Läsionen kann aber auch eine Erkrankung

der extramedullären Wurzelantheile vorliegen, und

ihnu wird die ursprüngliche primäre Erkrankung in

Jeu Hintersträngen u. s. w. durch eine secundär auf-

steigende Degeneration noch vermehrt Die Ursachen

sind nicht in der Drueksteigeruug, sondern in Intoxi-

••ationsvorgängen und Ernährungsstörungen zu suchen.

Ein Fall von multiplen, circumscripten, ma-

lignen Tumoren des Kleinhirns gehurt jedenfalls zu

den äussersteu Seltenheiten; eiue im Erlanger patholo-

gischen Institut gearbeitete Dissertation enthält die

Krankengeschichte und den Sectionsbcfund eines sol-

chen. Beim Durchlesen der Beschreibung wird man
unwillkürlich an Solitärtuberkel des Kleinhirns erinnert,

iuraal schon bei der Herausnahme ein haselnussgrosser

Knoten sich aus der Umgebung losgelöst hatte und

herabgefalleu war. Die microscopische Untersuchung

führte zu der Vermuthung, dass der Ausgang von den

Zöllen der Blutgefässe geschehen sei; viele Stellen

^»tteu einen in ihrer Anordnung an Krebs erinnernden

Bau. Rühl (35) entschliesst sich für die Diagnose

eines Endothelsarcoms.

Nach Besprechung der reichlichen Literatur über

.Nervenheilung berichtet Face (33) über Versuche

vu Tritoncn, Fröschen und Kaninchen, denen er den

bchiadicus gequetscht oder durchschnitten hat. Er

unterscheidet die primäre Degeneration, welche durch

Jas Trauma bedingt wird, von den später in den

Stümpfen auftretenden seeundäreu Degenerationen, be-

schreibt den Zerfall der Axencylinder der Markscheide,

Jie Proliferation iu der Sehwauu\-.chen Scheide, Bil-

dung der Narbe und spätere Regeneration. Eine Hei-

lung per primam intentionein im alten Sinne giebt es

nicht

Die Mitteilung von Biedl (5) stützt sich auf Re-

section des Nervus ischiadicus an 3 Hunden und

3 Kaninchen und kommt zu dem Ergebnisse, dass be-

reits 3 Tage nach der Verletzung gewisse feinkörnige

Degenerationen in den Vorderhörnern des

Kückenmarkes sichtbar sind, welche dann seeundär

»tioneu im centralen Stumpf hervorrufen sollen.

Die Zeit vom 14.— 18. Tage nach der Operation be-

zeichnet B. als die günstigste für die Untersuchung der

Nerven des centralen Stumpfes, der Grad der Degene-

ration soll hier den ersten Aufangsstadicu im periphe-

rischen Stumpfe entsprechen. Darauf setzen Regenc-

ratiousvorgänge in Ganglienzellen und Nervenfasern

ein. über die hier nichts Genaueres mitgetheilt ist.

k) Haut.

1) Schujeninoff, Uebcr die Veränderungen der

Haut und der Schleimhäute nach Aotzuugen mit Tri-

chloressigsäure, rauchender Salpetersäure und Höllen-

stein. Ziegler's Beitr. Bd. 21. S. 1. (Die in Zieg-

ler's Institut an der Haut von Meerschweinchen und
der Zunge von Hunden angestellten Aetzungcn werden
histologisch untersucht, die Abstossung des Schorfes

und die früher oder später eintretenden entzündlichen

Veränderungen beschrieben.) — 2) Shattock,S., Kcra-
tiuising epithelial tumour of the scalp. Pathol. trans-

act. T. 48. p. 224. — 3) Targett, J., Giant-cells

tumours of the integuments. Ibid. T. 48. p. 230.

1) Schilddrüse, Nebninit rcn, Hypophysis,
Thymus.

1) de Co u Ion, W., Ueber Thyreoidea u. Hypophy-
sis der Cretinen sowie über Thvreoidealreste bei Struma
nodosa. Virehow's Archiv. Band 147. S. 53. — 2)

Linde mann, W., Ueber das Verhalten der Schild-

drüse beim Icterus. Ebendas. Bd. 14l>. S. 202. (Bei

Fällen von tödtliebem Icterus durch maliguc Tumoren
fand L. gesteigerte Secrction der Schilddrüse; da die

Leber die Aufgabe hat, neben Gallen- und Glycogeu-

bildung toxische Substanzen aus dem Blute zu ent-

fernen, so wird aus der gesteigerten Schilddrüsenthätig-

keit geschlossen, dass dieses Organ die Zerstörung der toxi-

schen Substanzen besorgt.) — 3) Macken zie, H. and
W. Edmuuds, Two cases of Graves disease with per-

sistent thymus. Path. transact. T. 48. p. 1H2. (Macht
auf das PerMstireu der Thymus bei Basedowscher
Krankheit aufmerksam.) — 4) Mühlmaun, M., Zur
Histologie der Nebenniere. Virehow's Arch. Bd. 146.

S. 365. — 5) Rolleston, IL, Caseous tubercle in the

thyroid glaud; tuberculous absecsses rupturing into

the Oesophagus. Pathol. transact. T. 48. p. 107. —
G) Derselbe, A mediastinal tumour due to hyper-

plasia of a persistent thymus glaud. Ibidem. T. 48.

p. 200. (Gjährigi-r Knabe, plötzlicher Tod ohne Sym-
ptome. Hyperplasie der Thymus ohne maligne Wuche-
rung.) — 7) Winter mann, Beitrag zur Diagnostik

der bösartigen Thyrausgcschwülstc. Dissertat. Greifs-

wald. 18%.

Mühl mann (4) giebt eine Theorie über die Ent-

stehung der A ddison'schen Krankheit. In der

Marksubstanz der Nebenniere bei Kindern kommen keine

Ganglien vor, dieselben linden sich erst bei Erwachsenen;

die Rinde der Niebennicren bei Erwachsenen produeirt

Brenzcatechin, die Pigmcntsehicht der Nebenniere rührt

von diesem Stoffe her, ein Theil wird durch die Nieren

ausgeschieden, ein anderer soll von den Ganglien der

Marksubstanz umgesetzt und unschädlich gemacht

werden. Wenn die Ganglien erkrnnken, z. B. verkäsen,

so tritt das Brctucatechin in die Blutbahu und \crur-

sacht durch Vergiftung die Erseheinungen der Addison-

schen Krankheit.

In der Dissertation von Wintermann (7) wird

ein maligner Tumor des vorderen Mediastinums bei
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einem 19jährigen Mauue beschrieben, der sieh bei der

Section als ein Thymussarcom erwies. Die Geschwulst

hatte den Rahmen einer gewöhnlichen Hyperplasie

überschritten, war auf die Lungen übergegangen, hatte

namentlich zu einer weitgehenden Verengerung der

Bronchien und au einer sehr starken Compression der

Lungenarterie geführt. Der Tod war unter starker

Dyspnoe erfolgt. Nach Aufzählung früher veröffent-

lichter Fälle formulirt W. die Gesichtspunkte, durch

welche die Diagnose einer Thymusgeschwulst am Lc"

beuden gestellt werden kaun.

Bei der Untersuchung über Schilddrüsen von

4 Cretincn und einem geistig gut entwickelten Ici-

viduum mit dem Körperbau der Cretiuen fand de Couloa

(1) vorgeschrittene Atrophie. Die Colloidsubstanz fehlt«

zum Theil oder war von derber, zur Resorption nicht

geeigneter Beschaffenheit; L'ebcrgang von Colloid in

Lymphgefässe fand sich nur ausnahmsweise an einer

Stelle; auch kleinere Strumaknoten und Cysten k-

theiligtcn sich an der starken Atrophie. Bei der gebbj

intacten Person fand sich statt des glänzenden Colloid?

ausschliesslich die anscheinend weichere schwach glän-

zende Moditication.

B. Teratologie und Fötalkrankheiteu.

I. Allgemeine Werke und Abhandlungen.

1) Anderson, W., The deformities of the fingers

and toes. 8. London. — 2) De hier re, Ch., L'herc-

ditc normale et pathologique. 8. Paris. — 3) Peters,
IL, Die Urnierc in ihrer Beziehung zur Gynäkologie,

gr. 8. Leipzig. — 4) Raake, K., Beitrag zur Lehre

vom Hermaphroditismus spurius masculinus internus.

S. A. gr. 8. Mit 1 Taf. Würzburg. — 5} Zabe. Des
dcventn's. Etüde anatomo-pathol. et meean. de l'ombilic.

8. Av. 12 dess. Paris,

All^nneines. Doppt-lhililun^cn.

1) Bidder. A., Präparat einer Doppelfehlgeburt.

Berl. klin. Wochenschr. No. 9. — 2) (iilford, IL,

On a condition of mixed premature and immnture dc-

vcloppemcut. Mcd.-chir. transact. Vol. 18. (Beschreibung
theils angeborener, theils weiter entwickelter Atrophie

der Haut, mangelnde Bildung von Haaren, Brustwarzen etc.,

vollkommen seniles Aussehen zweier Kinder.) — 3) Gilis
et Prat, Dissection d'un monstre humain double
autoritaire (monstre sysomien, genre derodyme).

Montpellier med. 22.
' — 4) Muck, 0., Beitrag

zur Kenntniss der Acardiaci. Diss. Greifswald.
— 5) P arvin, T., Monsters. Med. and surg. rcp.

,1u!y. — G) Wctzel, G., Beitrag zum Studium der

künstlichen Doppelmissbilduugen von Raua fusca. Diss.

Berlin 1S96. (Künstlich erzeugte Doppelbildungen drei

Tage nach der Furchung des Froscheies mit dorsaler,

ventraler oder seitlicher Verwachsuug an schcmatischcn

Abbildungen erläutert.)

Der von Bidder (I) der medicinischen Gesellschaft

zur Entscheidung vorgelegte Fall betrifft die Frage der

Super footatio. Eine Frau hatte abortirt, der Fötus

maass 6 cm und cutsprach dem vierten Monat in Bezug

auf seine äussere Entwickelung; daneben wurde eine

Amuionblase ausgestossen, welche einen kaum 4 Wochen

alten zweiten Embryo enthielt. Die aufgeworfene Frage,

ob eine Ueberfruchtung vorliege, wurde durch Virchow
verneint, da augenscheinlich beide Föten an einer

Placenta gesessen hatten, der eine war gleichen

Alters, aber in seiuer Entwickelung stark zurück-

geblieben.

Zwei Fälle von Acardiacusbildung, welche

Muck (4) im Greifswalder pathologischen Institute

untersuchte, stellen sehr verschiedene Grade dieser

Missbilduug dar, beide wurden nebcu einem ausgab.;

deten Zwilling geboren.

1. Acardiacus aeephalus. Das merkwürdig-

Gebilde ist ohne Kopf, stellt einen grossen doppelst

artigen weichen, von stark gerunzelter Haut überzogene!.

Klumpen dar. an welchem relativ normale l'nt<r?i1r

initäten und durch flügclartige Hautlappen verbandest

Arme sichtbar sind. Die Wirbelsäule ist ebenfalls ru-

dimentär, inwendig finden sich zwei durch bindeg«wt!)!p

Membran getrennte Hohlräume, eine verkümmerte Brust-

höhle und eine Bauchhöhle darstelleud. In letzterer

sind merkwürdigerweise Nebennieren trotz des Moi-
des Kopfes. Nabelgefässe, Darmschlingcn mit dem IV

cessus vermiformis vorhanden, der Magen fehlt, eben»

fehlen Leber, Pancreas und Milz, während Nieren, !?«•

teren, Harnblase und relativ normale weibliche Ge-

schlechtstheile vorhanden sind,

2. Acardiacus amorphus. Das Präparat In:

ungefähr die Gestalt eines Kindskopfes, wog i'M) £

zeigt auf der einen Seite embryonale Haut ohne P»-

pillen mit L" Iceration und Lanugohärehen, die geg-:-

übcrliegcnde Seite wird von Amnion bedeckt, es i-;

weder von Kopf, noch von Extremitäten, noch IN

inneren Organen irgend etwas zu erkennen. Untern

Microscope finden sich Bindegewebe und Fcttgetek

einzelne Cysten von Flirnmerzellen ausgekleidet un>i

hyaliner Knorpel, der als rudimentäre Tracheaiao lag?

aufzufassen ist. Das vollkommene Ausbleiben einer

Differenzirung bei der Grösse lässt das Präparat lll

besondere Seltenheit erscheinen.

[Jancczck, A.. Beitrag zur Kenntniss der raenvli

liehen Missgeburten. Medycyna. No. 52.

Besehreibung einer Missgeburt, welche aus wo
miteinander mit dem Bauche verwachsenen weibliches

Früchten bestand. Ausserdem sass noch der einen ia

Früchte zwischen den Schulterblättern ein dritter k p:

mit zwei Armen auf. Eine Placenta und eine NiK

schnür. Beide Eltern stammen aus moralisch nn>:

physisch degenerirten Familien. Die Entwickelung der

Frucht ging nur äusserst mühsam nach vorheriger Ver-

kleinerung derselben von statten.

Trzebicky (Krakau!.

Sebardt. C, Ein Fall von Toraco-omphalopigH

Upsala läkarcförenings forhandlingar. Neue Reibe II.

7. und 8. Heft. p. 530-551. Mit 3 Autotypien.

Die zwei zusammengewachsenen Früchte waren II

Wermland October 1896 lebend geboren. Unter den

Eigeuthümlichkeiten an den weiblichen Zwillingen mag

hervorgehoben werden: Gemeinsamen Nabelstrang rajt
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| Vene zur ebenfalls gemeinsamen Leber und 8 Ar-

vmn. 2 zur einen und 1 zur anderen Zwillingsschwcstcr,

; meinsames Diaphragma und gemeinsames Hera, aus

i Kamneni und l Vorhofe bestehend. Dagegen hatte

• •, r. beiden ihren eigenen Darmeanal und l Lungen.
'

Naber im Original nachzusehen.)

A. Fr. Kklnnd (Stockholm).]

IL Kopf und Hals.

I) Anton, W., Ucber einen Fall von angeborener

itftSM de» äusseren Gehurganges mit missbildeter

H üchel und totaler Lippenkiefergaumenspalte. Prag,

med. Woehenschr. No. 20 und 21. (Bei normalem
Wrbalten des Labyrinths lagen Missbildung der Auri-

,-uU. rudimentäre Entwicklung des knorpeligen Gcbör-

ganges, Fehlen des Annulhs tympanicus mit Trommel-

Vll. rudimentäre Bildung und Entwicklung der Pauken-

höhle und Gehörknöchelchen, sowie der Tuben und des

\:itrum mastoideum vor. Bemerkenswerth ist eine Ver-

kümmerung des Schläfenbeins.) — 2) Bradley, W.,

Iniuaial succession of monsters. Brit. med. journ.

uitiar. (Mittheilung über eine Frau, welche nachein-

mdet dreimal Kinder mit Aneneephalie und Spina bi-

i ii mehr oder minder vorzeitig geboren hatte.) — 3)^
David, R., Ein Fall von Rachischisis lumbosacralis

f^tterior mit eigenthümlichem Verlauf. Zeitschrift für

f-rvt. Aentc 6. (Function mit tödtlichem Ausgange.)
— 4) Delanglade, E., Note sur un cas de malfor-

n.itions multiples chez un nouveau-ne. Gaz. hebd. de

miii. de chir. No. 84. (Macrostomie, Aurieularanhänge

and angeborene Hüftgelcnkverrcnkung.) — 5)

Fr nhöfer. E., Die Entstehung der Lippen-K iefer-

'immenspalte in Folge amniotischer Adhäsionen. Diss.

Berlin. 1896. (Besehreibung von 4 Präparaten der chi-

rurgischen Klinik in Berlin.) — C) Günther, C, Eine

Frucht mit Microcephalus, partieller Rachischisis, Cheilo-

i.rütho-Palatoschisis und noch mehreren anderen Miss-

Hldungcn. Diss. Königsberg. — 7) Hammer, IL,

Zir Casuistik der Missbildungen des menschlichen
K.rj.ers. Zcitsehr. für Hcilk. XYIII. (Zwei Fälle von

E:ie«phalocele.) — 8) Joachimsthal, l'cber Verbü-
rgen an extrauterin gelagerten Foetcn. Berl. klin.

Wochenschr. No. 4. — 9) Thompson, W'., Hydroce-
pUlus associated with spina bifida. Transact. of royal

acad. of med. Ireland. XIII.

Der aus einer 4 1
. 2 Monate bestehenden Extrautcrin-

t-hwangerschaft stammende Foetus, den Joachims-

:hil (8) beschreibt und abbildet, wurde durch Lapa-

-"W»mie, nachdem der Fruchtsack geborsten war, aus der

Biuehhuhle entfernt. Er zeigte eine Furche am Kopf

i t Sehiefhals, beiderseitigen Klumpfuss und Finger-

n.fi Zahnverschicbungen. Es wird auf die grosse

N-Itenhcit von Missbildungen an extrauterin gelagerten

Foeten aufmerksam gemacht.

in. Rumpf und Extremitäten.

1) Friedmann, A., Eine Frucht mit Spina bifida

und mehreren anderen Missbildungen. Diss. Königs-
>-Tg. - 2,

v Guthrie, L., Case of congenital denency
I the abdominal musclcs with dilatation and hyper-
trnphr of the bladder and Ureters. Pathol. transaet.
T. 47. p. 139. (Bei einem 9 Wochen alten Kinde
waren von den Bauchmuskeln wesentlich nur Aponcu-
r"s«n mit kümmerlichen Andeutungen von Muskelfasern
vrhauden.) — 3) Health. A.. Somc cases of defor-

mitr. Barthol. hospit. Rep. XXXII. (Das Fehlen des
fiadius ist durch Röntgcnphotographie illustrirt.) — 4)
Kronacher. B., Ein Fall von congenitaler Missbit-

dnng an einer unteren Extremität. Diss. Erlangen.

(Angeborene Verkürzung des rechten Beines.) — 5)

Struve, P., Eine Frucht mit Eventration und mehreren
anderen Missbildungen. Diss. Königsberg.

IV. Respirations- und Circulationsorgane.

1) Cade. A., Un cas de malformation cardiaque

congcnitalc. Lyon med. No. 41. (Einfacher Truncus
arteriosus aus dem rechten Ventrikel, Defect der Ven-

trikel und Vorhofsscheidenwäude.) — 2) Chiari, IL,

Lieber Netzbildung im rechten Vorhofe des Herzens.

Ziegl. Bcitr. Bd. 22. S. 1. — 8) Emmett Holt, L.,

A remarkable case of cetocardia with displacement of the

heart beating in the abdominal cavity. Med. news.

December. (Klinische l'ntersuchung eines 5 monat-
lichen Kindes, die Herzpulsation wird dicht über dem
Nabel in der Bauchhöhle gefühlt, Defect im Zwerchfell

angenommen.) — 4)llerrick, A., Arareanomalyofarchof
tho aorta with an additional musclc in the neck. John
Hopk. bull. No. 80. — 5) Huu, H., A case of con-

genital stenosis of the pulmonary orificc and of the

conus arteriosus. Albany med. annals. Vol. XVIII.

No. 2. — 6) Pitschel, \\\, Ein Fall von Persistenz

des Truncus arteriosus communis. Diss. Königsberg.
— 7) Reefschläger. Ein Fall von foetaler Hemmungs-
bildung des Herzens. Berl. klin. Wochenschrift. No. 4.

(Situs inversus nebst Missbildungen am Herzen na-

mentlich Defect der Ventrikelscheidewand bei einem

20 Monate alten Kinde.) — S) Rheiner, G., Leber

zwei Fälle angeborener Herzfehler. Virch. Archiv.

Bd. 146. S. 540. — 9) Sobierajczik, A., Zur Ca-

suistik der Dextrocardie, nebst Beschreibung eines dies-

bezüglichen neuen Falles. Diss. Berlin. 1896. (Unter

7 mitgetheilten Fällen sind nur 2 anatomisch unter-

sucht, einer von ihnen stellt eine wirkliche Dextro-

cardia der, d. h. das Hera erscheint wie ein Spiegelbild

des normalen.) — 10) Stoerk, 0., Ueber angeborene

blasige Missbildung der Luuge. Wien. klin. Wochen-
schrift. No. 2.

Die Untersuchung eines Falles von Embolio der

Lungenarterie führte zu der Entdeckung von Thromben,

welche im rechten Vorhofe innerhalb eines Netzwerkes

sich gebildet hatten, welches über das Ostium der

unteren Hohlvcnc hinweggespannt war. Chiari (2)

achtete seitdem auf das Vorkommen abnormer Sehnen -

faden und fand, dass nicht selten Gruppen davon

stellenweise in netzförmiger Anordnung vorkommen,

welche an der Valvula Eustichii, an der Valvula

Thebesii, an der Crista tcrminalis oder hinter dieser

am Tuberculum Loweri ihre Ansatzpunkte haben. Es

handelt sich hier um unvollständig zurückgebildete

embryonale Klappen, und zwar um Reste der Valvula

venosa dextra und des Septum spurium, welche sich in

einer Gruppe von abnormen Sehnenfäden, die mehr

oder minder untereinander zusammenhängen, erhalten

haben.

Bei einem im achten Monate geborenen, stark

eyanotischen und mit Uedem behafteten Kinde trat

unter Athemnoth nach 32 Stunden der Tod ein.

Pitschel (Ii) beschreibt an dem Herzen ein Fehlen

der Scheidewände in Vorhof und Ventrikel.

Mitralis und Tricuspidalis waren verschmolzen, vom

Herzen aus führte ein gemeinschaftlicher Tinnens

arteriosus communis in der Richtung der Lungenarterie;

aus demselben geht für jede Lunge ein Ast ab, dann

folgt ein breiter Verbindungseanal mit der durch deu

Abgang der Intercostalarterien characterisirten Aorta
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thoracica, ein Canal, der sich durch seine Verengerung

auf ca. 1 cm besonders markirt. Das Anfangsstück

der Aorta fehlt, es ist nur ein Arterienstamm für

Lungen- und Körperkreislauf vorhanden ; von der rechten

Carotis aus gelaugt man in eine Kranzarterie, der linke

Kranzarterienast kommt liuks von der gemeinsamen

Arterienwurzel, ist aber äusserst klein; ausserdem findet

sich Hufejsenniere.

Die noch immer in der Literatur sehr vereinzelten

Beobachtungen über cystische Entartung des

B r 0 n c h i a I b a u m e s oder L u n g e n g e w e b e s während
der Fötalzeit werden durch Stocrk CIO) um zwei

Fülle bereichert, deren ersteren er bei der Section eines

Neugeborenen fand, während der zweite aus der .Samm-

lung Rokitansky 's stammt. Während bei dem neuen

Falle die linke Seite uormal war, so zeigte sich rechts

eine Theilung des Bronchus nur in zwei Aeste, deren

einer zu dem kleinen normalen Oberlappen, der andere

zu dem ebenfalls normalen Unterlappen führte, während

die Stelle des Mittellappens durch einen weichen,

schwammigen Tumor von Hühncreigrösse eingenommen

wurde. Histologisch untersucht zeigten sich Hohlräume

durch Septa, die mit Epithel belegt waren und ficfässe,

Bindegewebe und elastische Fasern enthielten, von ein-

ander getrennt; an vielen Stellen in den Septen drüsen-

schlauchähnliche Gebilde, so dass das Ganze mit embryo-

nalem Hronchialgewcbc die grösste Aehnlichkeit darbot,

l'nter Hinzuziehung der älteren Fälle unterscheidet St.

demnach die angeborenen eystisehen Missbildungeu der

Lunge in 2 Gruppen: I. blasige Missbildnng der

Lunge, hervorgerufen durch execssive Wucherung um-

schriebener Abschnitte des Bror.chialbaumes mit Bei-

behaltung des fötalen Characters, sofern das Bild nicht

durch c.ystüse Umwaudelung höherer Grade undeutlich

geworden ist; 2. blasige Missbildung aus fötaler

Bronchiec tasie, entstanden durch entzündliehe Pro-

eesse mit Stcnosining oder Verschluss von Bronchial-

ästen in foetu und eonsecutiver cystischer Erweiterung

durch Secretretentiou.

[Kaczynski, St.. Situs visecrum inversus mit
einer seltenen Abnormität im Gefässsystem. Przcglad
lekarski. No. 8 u. 9.

Verfasser machte die Section der Leiche eines zwei-

jährigen Mädchens, bei welchem neben Situs viscerum
inversus noch folgende Abnormitäten constatirt wurden.
1. Vollständiger Mangel der V. eava inf., deren Function
die V. Azygos übernommen hatte. Die Letztere mündete
in die V. eava sup. 2. Eine eigene Mündung der Leber-
vene in den Vorhof. 3. Die Mündungen der Venen im
Vorhofe abweichend von der Nonn placirt. 4. Completer
Maugel der Seheidewand des Vorhofes. 5. Ungenügende
Ausbildung der Atriovcntricularklappen.

Trwbickj- (Krakau).]

V. Digestionstractus.

1) Bilton Pollard, Congenital occlusion of the
Oesophagus. Pathol. transaet. T. 47. p. 86. (Ein

2 tägiges Kind wurde wegen mangelnder Afteröffnung

operirt. erst nach dem Tode stellte sich heraus, dass
ein völliger Verschluss des Oesophagus im oberen Thcile
und eine Communication mit der Trachea bestand.) —
2) Bosse, F., Zur Casuistik der Atresia ani. Diss.

Greifswald. (4 Fälle.) 3) Burghart, Ein Fall von

Situs visecrum transversus, klinisch diagnostieirt m,>i

durch Skiagramm erwiesen. Deutsche med. Wochenschr.

No. :t8. — 4) Champneys, F. and DWrcr Power!

Occlusion of the duodenum by a eomplete transur*

septum. P&tfcol. transaet. T. 48. p. 7t>. (Ein Hnn

branverschluss des Duodenum; fünf Tage nach der 0*.

burt starb das Kind; oberhalb Dilatation.) — f;

Gorkom, J. van, Ueber Atresia ani congeniü m:.

abnormer Mündung des Darmes, und die entwickclungs

geschichtliche Deutung derselben nebst Mittheili]'^

eines Falles von Anus vulvo-vaginalis bei einer r

wachseuen Frau. Diss. Königsberg. — 7) Beide-

mal) n. M., Situs transversus viscerum. Berl. klin.

Wochenschr. No. 28. — 8) Kelynack.T., Oa Metttb

diverticuluin. Brit. med. journ. August. — 9) Kidd.

W., Notes of a casc of imperforate anus with cxLilhi n

of frozen section. Transaet. of royal acad. «f m 1

Ireland. XIII. — 10) Lockwood. C, PcduucuIaUd

cysts peudent with a heniial sac. Pathol. transaet.

T. 47. p. Cl. (Bei der Operation einer Samenstraiigy

hernie ragten polypöse wie Nasenpolypen aus$<:bi-ui;

Körper in den Bruchsack hinein, deren Eatstetraog uJ

Missbilduug zurückgeführt wird.) — 11) Neurath, IL

Zur Casuistik des persistirenden Ductus omphalnir-

saraicus. Wiener klin. Woehen.-chr. No. 49. (X. Vt

' schreibt einen Fall von nässender Nabelgesehsul-t

eines Neugeborenen, welcher auf einem persistireiid

Ductus ompholomesaraicus beruhte und von den

.'1 Wochen alten Kinde mit gutem Erfolge dunh Ei!

leriiung des Meckel'schen Divertikels abgetragen ewdt

VI. Urogenital-Organe.

1) Alexander, K., Ueber einen Fall vonPscud'

hermaphroditismus. Deutsche med. Wochensebr. -V, >.

(Aeussere (Jenitalien weiblieh, durch Operation

atrophische Testikel aus den Leistencanäleii entttra:

- - 2) Allen, C. W., Report of a case of psycbö-stiiul

hermaphroditism. Med. rcc. Mai. — 8) Beck. C
A ease of hermaphroditism. Ibid. July 96. — 4) Der

selbe, Dcscription of a speeimen taken from a her:«

phrodite. Ibid. Februar. — 5) Carson, J. aud A.

Hrdlicka, An interesting case of pseudo-hernupiir

ditismus masculinus completus. Albany med. anoilv

XVIII. No. 10. — 6) Hansemann, 'Präparate vw

Ilarnorganen. Berl. klin. Wochenschr. No. 4. — "

Haussen, Prolapsus uteri totalis bei einer Neu-

geborenen. Spina bifida. Münch, med. Wochensebr.

No. :JS. - 8) van Heukelom, >. Over het tub;i"..nr

en het glandulair hermaphroditisme bij den )ln*h

Nederlandsch Weekbl. f. Geneesk. No. 26. (Es gitbt

keinen sichergestellten Fall von wahrem Hermaphrcii

tismus beim Menschen weder in uuiteraler nneb in

bilateraler Varietät.) — f>) Krokicwicz, A., Ein Iii

I

von Hermaphroditismus spurius completus feminin

Virch. Arch. Bd. 146. S. 525. — 10) Passarhi.

Pseudo-hermaphroditc androgynoide, abouchemeotpenks

de l'anus, proctoplastie. Gaz. hebdom. de Motitpelli
'

18. — 11) Pilliet et V. Veau, Capsule surrcnale

aberrantc du ligament large. Progr. medic. Jassir.

(Bei einer Section von puerperaler Peritonitis fanden

sich an den Arterien im breiten Mutterbande kleine

Stückchen von Ncbennierengewebc.) — 12) Raake.K
Beitrag zur Lehre vom Hermaphroditismus spurn-

masculinus internus. Verhandl. d. phvsic. Gesclkb

Würzburg. XXX. Bd. No. 6. (Beschreibung eine*

Präparates, vom Schweine stammend, bei welchem at>

männliche Gcschlcehtstheile Hoden, Nebenhoden. Sameri

leiter, Samenblase und Penis gefunden wurden, während

dem weibliehen Geschlccbtc Scheide, Uterus. Issel

und breite Mutterbänder angehörten. Es handelt sieb

also um ein männliches Thier, bei welchem die MuÜer

sehen Gänge zur Entwickelung gekommen sind.

gefügt ist eine statistische Tabelle, die auch raenseb-

liehe Missbildungen betrifft.) - 13) Ramsay, 0., A
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eomplete duplication of the lcft Ureter from the kidnev

to the bladder. John Hopkins bull. Nov.-Dcc. 1S9Ö.

(Ein Fall von Doppclbildung des linken Ureters mit

zwei Mündungen in die Harnblase auf sehr schöner

Tafel dargestellt; 45jährige Frau an Uteruskrebs ge-

storben.) — 14) Sangall i, G., Sviluppo arrestato e

parzialrnentc degenerato dei testicoli d'un giovane. Gaz.

med. lombarda. 5. — 13) Sankott, A., Hin Fall von

Agenesie der linken Niere mit Dystopie des Nieren-

rudimentes und Communication des cystenartig endigen-

den Ureters mit der Samcnblase. Deutseh. Arohiv für

klin. Med. LV1II. — 16) Schäflcr, E., Zur Lehre

von den menschlichen Missbildungen. Arch. f. Gynäkol.

Bd. 53. Heft 1. (Todtgeborene Frucht mit Atresia

urethrar, Dilatation der Harnwege, fötale Ein-
schlüsse von Muskel- und Knorpelgewebe und
Kpithelicn in der rechten Niere: Defect der

linken Niere und des Unken Ureters, Hodens und Neben-
hodens, Defect des Rectums, Cloakenbildung.) — 17)

Seqneira, J.. A case of ectopia vesicae with patent

vitelline duet. Journ. of anat. and physiol. Vol. XXX.
(Das Präparat stammt von einem 4 Tage nach der

• ieburt gestorbenen Mädchen, die Bauchdecken sind

vom Nabel an offen, die Blasensehlcimhaut liegt frei

vor, gemeinschaftliche Mündung des Urogcni-
talschlauches, offfencr Gang ins lleum, blinde

Kndigung des Rectums, Verkümmerung der linken Niere,

weit klaffende Schamfuge, Spaltung des Uterus in zwei

Hiirner, welche in die Cloake einmünden.) — IS)

Slimson, L., A case of a rare form of pseudoherma-
phroditism ; type, audrogynous; variety, female sexual

passages superadded in a male r internal pseudoherma-
phroditism (KlcbsJ, bisexual conformation of the middlc

segment" (Hermann). Med. reo. April.- 19) Stroebe,
Hin Fall von Pseudohermaphroditismus masculinus in-

ternus, zugleich ein Beitrag zur pathologischen Ent-

wicklungsnieehanik. Zieglcr's Bcitr. Bd. 2*2. S. 300.

(Sectionsbcftind eines Individuums von mäunliohem
Habitus: die noden liegen in der Bauchhöhle, es ist

zur Ausbildung von Uterus und Tuben gekommen.) —
90) l'cbcleisen, K., Ueber einen Fall von Defectus

vaginac. Uterus rudimentarius solidus. üvarium si-

nt'stnim rudimentarium. Hymen duplex. Diss. Erlangen.

Hanse mann (6) zeigt einen Fall von Verdoppe-

lung der linken Niere. Rechts fand sich bei einem

57jährigen Arbeiter eine normale Niere, links zwei

kleinere Nieren, die obere von diesen liegt an .Stelle

der normalen Niere, ihr Ureter geht nach abwärts in

das Nierenbecken der unmittelbar darunter gelegenen

etwas grösseren Niere. Letztere bezieht eine Arterie

aus der Aorta, eine aus der lliaea dextra, sie hat
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2 Becken, die sich aber in einem Ureter vereinigen,

sodass links von den 2 Nieren der Harn in einen Ureter

aufgenommen und an normaler Stelle in die Blase

geführt wird.

[Krause, L., Completer angeborener Vorfall der

Gebärmutter, combinirt mit Spina bifida. Medycyna.
No. 3 und 4.

Das Kind stammte von ganz gesunden Eltern, in

deren Familie Bildungsfehler nie vorkamen, Gleich

nach der Geburt wurde ein completer Utcrusvorfall

sowie eine Spina bifida lumbalis mit einer eitroneu-

grossen Mcningocele constatirt. Die letztere wurde am
achten Tage nach der Geburt exstirpirt, der Stiel,

welcher zahlreiche Nervenfasern enthielt, unterbunden,

und die Muskeln über dem WirbeUäulenspalt vernäht.

Tod nach weiteren S Tagen an Kräftcvcrfall.

Trzebicky (Krakau).

Bobrowski, E., Congcnitale Nierenverlagerung.

(Die Niere im kleinen Becken.) Przeglad lekarski. No. 1.

Verfasser beschreibt einen Fall von congenitaler

Nierenverlagerung, die er im Secirsaale an der Leiche

eines Mannes fand. Die rechte Niere lag im kleinen

Becken zwischen Os sacrum, M. obturator int., Art.

iliaca com. d., Art. hygastrica, M. ileopsoas. Linea

innominata, Vesica urinaria und Rectum. Die Lage der

linken Niere wie auch der beiden Nebennieren war

normal. Die verlagerte Niere erhielt ihr Blut ver-

mittelst 3 Arterien aus der Thcilungsstellc der Aorta

abdom. und aus der Art. hypngastrica dextra; die Vena

reu. fax. mündete in die Vena il. com. sin. Der Ureter

war kurz und mündete normal. Im Hilus war nur der

Ureter und eine Art. renalis vorzufinden. Der macro-

scopische Bau erinnerte an eine embryonale Form, Ren

lobatus. Verf. erklärt diese Anomalie aus der embryo-

nalen Entwickelung und schliesst mit einer kurzen

Zusammenstellung der häufigen Nicrenanomalien.

Bobrowski (Krakau).

Neugebauer, F., Ein Beitrag zur Lehre von der

Duplicität der äusseren Genitalien. Gazeta lekarska.

No. 21.

Verf. besehreibt einen Fall, in welchem bei einem und

demselben Individuum männliche und weibliche äussere

Genitalien vorhanden waren. KoKBlinftki (Krakau).]

C. 0 n k o 1 o g i e.

I. Allgemeine Werke und Abhandlungen.

1) Benoit, C, Des kystes hydatiques de la eavite

pelvieune che* la femme. 8. Paris. Soc. d'edit.

scient. — 2) Bruns, L., Die Geschwülste des Nerveu-
^ystems. Hirngeschwülste. — Rückenmarksgeschwülste.
— Geschwülste der peripheren Nerven, gr. 8. Mit
31 Abbild. — 3) Fracnkcl, F., Maligne Tumoren des

ChorionepitheLs. 8. Leipzig. — 4) Geyl, A., Be-
trachtungen über die Genese der sog. Ovarialdermoide
mit Bezug auf ein Vaginalteratom. gr. 8. Leipzig.

Samml. kl. Vortr. 190. — 5) Hansemann I).. Die

microscopischc Diagnose der bösartigen Geschwülste.
M. 83 Fig. gr. 8. Berlin. — 6) Weismayr, A. v.,

Zur Klinik der primären Neoplasmen der Pleura. Mit

5 Abb. gr. 8. Wien. Beiträge z. klin. Medicin und
Chirurgie. 17. — 7) Wintersteiner, IL, Das Neum-

epithelioma retinae. Eine anatomische und klinische

Studie.

Allgemeines.

1) Bohr, H., lieber das Vorkommen von Glycogen

in Geschwülsten. Diss. Göttingen. (Unter 51 Tumoren
fand sich bei 32 Fällen Glyeogengehalt von verschie-

dener Menge; unter 11 Cancroiden enthielten 10

Glycogen, von 17 Sarcomen 13; unter 32 Fällen ent-

hielten nur die Zellen das Glycogen. nur einmal fanden
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sich auch im Zwischengewebe braungefärbte Kügelchen.

Durch Fäuluiss oder unzweckmässige Aufbewahrung der

Präparate wird das Glycogen zerstört.) — 2)Bclling-
ham Smith and .). Wasehbourn, Infective vencreal

tumours in dogs. Pathol. tr.insact. T. 48. p. 310.

(Beschreibung von papillären Wucherungen, welche bei

Hunden an den Geschlechtsorganen vorkommen und
übertragen werden. Messen sich auch auf die Haut über-

impfen; der Structur nach werden sie als Rundzellen-

sarcome beschrieben.) — 3) Borst, M., Berichte über

Arbeiten aus dem pathologisch- anatomischen Institut

der Universität Würzburg. Verhandl. der Phvsik.-mnd.

Gescllsch. Würzburg. Bd. 31. No. 7. (Em'hält eine

Reihe von selteneren Geschwulstbefunden aus dem Ge-

biete der Endothelsarcome, Angiosarcome und Mittei-

lungen über Zelleinschlüsse bei Carcinomen. die sich

als Verhornungsproducte erwiesen.)' — 4) Hanse -

mann, I)., Nachtrag zu dem Aufsatz über hyaline Ge-

bilde im Magenpolypen. Virchow's Arch. Bd. 149.

.S. 19G. — 5) Livingood, L., Tumors in the mouse.

John Bopk. bullet. Oct. 96.

Bei der Bedeutung, welche den Thicrversuehen,

besonders den Uebertraguugen von Krebspartikeln oder

Parasiten auf Mäuse zukommt, ist es von Werth, die-

jenigen Geschwülste kennen zu lernen, welche man

bei Mäusen spontan antrifft. Auf Anregung von

Welch hat Livingood (5) einige solcher malignen
Geschwülste von Mäusen beschrieben. Bas erste

ist ein Knoten in der Lunge, der sich als ein wahr-

scheinlich von einem Bronchus aus papillär in da9

Lungengewebe gewuchertes Adeno-Carcinom auswies.

Der zweite war ein fast kästln iengrosser Tumor, der

bei einer weissen Maus an Hals und Schultern sass,

einen drüsigen Bau darbot und von eubischen Epi-

thelien ausgekleidete Schläuche enthielt. Einige Monate

nach der Entfernung starb die Maus an einem Recidiv

iu der Operationswundc und einem metastatischen

Knoten in der Lunge. Der dritte, vom Vorderbein

einer weissen Maus stammend, hatte eine Metastase in

der Lunge verursacht: auch dies war ein Adeno-

Carcinom; der vierte, in der Achsel einer grauen Maus

entstanden, enthielt drüsige Structur, der fünfte, aus

der Haut der Vorder- und Hinterbeine einer wilden

Maus stammend, erwies sieb als eine Reihe von Talg-

drüsen-Adenumcn. Blastomyceten fanden sich nicht

darin.

II. Angeborene Geschwülste, Dermoide,
Teratome.

1) Ben da, C, Zwei Fälle von Cholesteatom des

Gehirnes. Berl. klin. Wchschr. No. 8. — 2) Beneke,
Zur Frage der meningealen Cholesteatome. Virch. Arch.
Md. 149. S. 95. (Eine Nachuntersuchung seines im
142. Bd. d. Archivs mitgetheilten Falles von Chole-
steatom führte B. zu der Ueberzeugung, dass es sich

nicht um eine Endothelgsehwulst, sondern um abge-
sprengte Bestandteile des Hornblattes handle;
er schliesst sieh den Ansichten Mostroem's in den Haupt-
punkten an.) — 3) Cone, S., Squamous epithelioma in

a dermoid of the jaw. .lohn Hopk. hosp. bull. October.
(Am Unterkiefer wurde unter Entfernung des
Knochens ein Dermoid abgetragen, welches in einer

Kapsel eingeschlossen mit Haut, Knochen und Sub-
maxillardrüse zusammenhing. Der Iuhalt bestand aus
Fettmasse!) und Cholestearin, in der Wand fanden sich

Kalkeoncremetitc, Blutungen, tuberkelähnliche Knötchen
mit Kiesenzellen ohne Bacillen. Die Beschreibung ist

ohne Abbildung, sodass über einen krebsigen Bau kt;n

sicheres Urtheil zu gewinnen ist.) — 4) Jackson
Clarkc, A dermoid tumour of testis. Path. transao;

T. 47. p. 148. — 5) Koslowski, B. ( Ein Fall Hl
Hodensack-Teratom. Virchow's Arch. Bd. 148. >. IV

-- 6) Lovett, R. and W. Councilman, A case «|

double teratoma. Journ. of exper. med. Vol. II. -

7) Meyer, J., Ueber Teratome der Steissbcin^[„i

Diss. Greifswald. IN9G. — S) Nehrkorn A., Ein Fall

von meningcaler Perlgeschwulst. Zicgler's Bcitr. Bd. 21,

S. 72. — 9) Ogle C, Dermoid growth in the lung.

Pathol. transact. T. 4S. p. 37. (Bei einem an profuser

Lungenblutuug gestorbenen 28jäbrigen Manne fand si.li

im rechten Unterlappen eine grosse Brouchiectasir.

in deren Wand ein Dermoid in die Hühl?

hineinragte. Das Dermoid enthielt Haare, einen au-

gebildeten Zahn, in der Wand reichliche TalgdriWn

und scheint von dem Mediastinum aus in die Laßt
vorgewachsen zu sein.) — 10) v. Tan nenhain. I .

Dermoidcyste des dritten Gehirnvcutrikels. Wien. klin.

Wochen sehr. No. 21.

Die genauere Untersuchung zweier Fälle tm

Cholesteatom des Gehirns, welche Benda (1) vor-

nahm, ergab erstens, dass die Zellen dieser GeschwüUv

unzweifelhaft epidermoi dal er Natur seien. Kr

konnte ähnlich wie bei den Atheromen nur unvollständig

die unterste cylindrischc Zellenlagc nachweisen, es ge-

lang ihm aber Riffzellen, die sogenannten Zellbrückn

aufzufinden, und namentlich die Verhornung dureh ver-

schiedene Färbungen, u. A. durch Härnatoxylin, sicher

zu stellen und damit die Virchow'sche Auffassung TM

der epidermisartigen Natur dieser Geschwülste zu k

stätigen. Zweitens fand B., dass gewöhnlich die Aus-

breitung innerhalb der Maschen und Lymphräume der

Pia erfolgt, einzelne Bilder sprachen indessen für eir.

Eindringen in die Gehirnsubstanz selbst, wobei B. die

minimale Reaction als den Ausdruck eines sehr lang-

samen Geschwulstwachsthums betrachtet. Während

Milium und Atherom zur Cystenbilduug in einem pr;

formirten Sacke führen, stellt das Cholesteatom gewisser-

mnassen eine atypische Epithelwucherung mit nachfol-

gender centraler Cystenbildung dar. Wenn somit d.

Abstammung der Geschwülste von Endothelien wider

legt ist, so ist die Frage immerhin schwierig, welcherlei

Epithelien als Matrix anzusehen seien, da Keiraverspren-

gung beim Schluss des Medullarrohres füglich nur dann

zur Erklärung herangezogen werden könnte, wenn die

Cholesteatome vorwiegend im Gebiete der dorsalen

Spalten vorkämen, während sie thatsächlich häutig-r

an der Basis liegen. B. nimmt daher als wahrscheinlich

an, dass das Epithel des Centralcanals, also die

Auskleidung derTela choroides, als Matrix anzusdi-n

sei, wobei dann die Versprengungen dieser Epithelien

durch weitere gewucherte Zotten vom 4. Ventrikel aus

in die Nachbarschaft das Vorkommen der Cholesteatötne

auch an anderen Stellen als dem ursprünglichen Me

dullarrohrc selbst erklären könnten.

Nehrkorn (8) beschreibt ein grosses Chole-

steatom, welches bei der Scction eines 44jäJingen

unter den Erscheinungen der Dementia paralytka ?e

storbenen Mannes gefunden wurde. Der Tumor bestand

aus 2 gesonderten Abschnitten, ein Thcil lag der Schid> i

basis breit auf, und wölbte sich von den vorderen

Winduugen des oberen hinteren Kleinhiruläppchen» bi>
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zum Austritt des Nervus oculomotorius. Hiervon ge-

trennt lag eine kleinapfelgros.se Gesehwulst im linken

Socialen- und Hinterhauptslappen des Grosshirns;

eine deutlich ausgesprochene Kapsel ist uicht überall

vorhanden, die Perlen lassen auch ohne microscopische

Untersuchung sofort die Diagnose auf Cholesteatom

stellen. Nach Erörterung der in der I.itteratur beschrie-

ben«! Fälle entscheidet «ich N. für endotheliale

Abkunft des Tumors, Haare oder andere epidernioidalc

Bestandtheilc wurden nicht gefunden.

Bei der Section eines '_'5jährigen Mannes, der erst

«ihrend der letzten 5 Wochen vor dem Tode an Kopf-

schmerzen. Erbrechen, später an Stauungspapillen gelitten

hatte, fand sich ein kugeliges Dermoid im dritten

Ventrikel, welches den Balken nach oben gedrängt,

die Windungen stark dislocirt hatte. Der Inhalt war

f- ttiger Brei, nach dessen Entfernung eine derbe, zum

Theil von Knochengewebe durchsetzte Membran hervor-

trat. Ein Theil dieser Geschwulstwand war von dicker

Lage geschichteter Flatteuepithelien überzogen, darin

faden sich Schweissdrüseo, Talgdrüsen, Haare, an

'.nderen Stellen fehlte das Epithel, es lag Granulations-

pvebe mit Riesenzellen vor, die sich um Epidermis-

».huppehen oder lose Haare gebildet hatten. Tannen-
bain (10) erklärt den Tumor /ür eine Inclusion, die

bei Schluss der Med u l larrin n e erfolgt sei, davon

der Mundhöhle aus eine Entwickelungsstörung wohl

zußäcbst die Hypopbysis betroffen hätte, welche hier

iat&et war.

Ein extrem seltenes Zusammentreffen von teratoiden

«iesehwülsten wird von Lovctt und Councilman (G)

mitgetheilt, es betrifft einen Knaben im Alter von drei

Kothen, welchem eine teratoide Geschwulst des

Bodens entfernt wurde. Dieselbe enthielt Cysten,

Kuorpel, Knochen, Muskelgewebe und stellte sich somit

als Teratom dar. Eine Zeit später entwickelte sich

eine Geschwulst am rechten Scheitelbein; eine Operation

hatte nicht den gewünschten Erfolg, es entstand in

»ehr schnellem Waehsthum eine grosse Geschwulst,

welcher das Kind im 11. Lebensmonate erlag. Auch

dieser Tumor enthielt dermoide Abschnitte mit Talg-

drüsen, Haaren, Fettgewebe, Cysten mit Flimmerepithel

und einer Reihe weiterer Bestandteile eines echten

Teratoms.

Die von Koslowski (5) beschriebene Dermoid-

geschwulst des Hodensackes enthält sehr verschiedenartige

'i'-webe, Cysten mit der Structur von Rectumschlcim-

baut, glatten Muskelfasern. Cysten mit Fliinmerepithol,

Hautanlagen. selbst Haaren. Ein tiebilde erinnert an

Graafsche Follikel, ein anderes an die Structur des

Herzens mit Ventrikeln, Vorhof und Getanen, ausser-

dem kommt Knorpel-, Muskel- und Fettgewebe vor,

•
' ! ^ es sieh um eine fötale Inclusii nsbildung hao lein

dürfte.

III. Fibrome, Myxome, Lipome, Chondrome.

1) Ball, C, Case of myxoma of the bladdcr.
Transact. royal acad. of med. of Ireland. XIV. (Der
Ursprung dieses in grossem Umfange unter der Haut
des Dammes vorgewölbten Tumors ist nicht ganz klar:

er soll von der Blasenwand ausgegangen sein.) — 2)

Jones, R., Macrodactylia due to diffuse lipoma. Pathol.

transact. Vol. 47. p. 252. (Bei einem IS monatlichen

Kiude mussten Daumen und Zeigefinger der rechten

Hand wegen eiuer Geschwulst entfernt werden. Die

Untersuchung ergab eine diffuse Lipomwucherung, durch

welche auch der Knochen etwas arrodirt war, die

Muskeln waren stark atrophisch und von Fett durch-

wachsen.) — 3) Mc Weency, A case of fibroma of

the tongue. Transact. royal acad. of med. of Ircland.

Vol. XIII. (Rundlicher Knoten, wie ein Hasclnusskern

gross von transparentem Gewebe und anscheinend
fibromyxomatöser Structur.) — 4) Pctren, K., Ein

Fall von multiplen, svmmetrischen, hereditären Lipomen.
Virch. Arch. Bd. 147. S. 5G0. — 5) Sold an, R.,

Casuistischer Beitrag zur Lehre von der histogenetischen

Einheit der Ncuromata, Fibromata mollusca und der

Elephantiasis congenita neuromatodes. Diss. Berlin.

1S96. — 6) Targett, J„ Psammoma of the dura

mater. Pathol. transact. Vol. 47. p. 3. — 7) Der-
selbe, Saponifving necrosis in a lipoma of the breast.

Ibid. Vol. 47. p. 248.

Die Casuistik der weichen Fibrome der Haut wird

durch Soldan (5) um vier Fälle bereichert, von denen

er dem Krankenberichte histologische Untersuchungen

hinzufügt. Er kommt im wesentlichen auf Grund der

Arbeiten Reck linghauscn's zu dem Ergebnisse, dass

die im Titel hervorgehobenen Bezeichnungen einer

Geschwulstform entsprechen, nämlich einer Wucherung

fibrösen Gewebes in den Nervenscheiden, wobei eine

Ueberwucherung, wie man sie für die Elephantiasis und

die Molluscumformen angenommen hat, nicht statt-

findet. Dagegen tritt bei der Elephantiasis neuromatodes

im weiteren Verlaufe der Nervenschcidenfibro-

matose secundär auch eine Fibromatose der Haut auf,

ausgehend von den Blut-, vielleicht auch Lymphgefässen

und führt zu Colossaltumoren. Die Nervenfasern sind

activ an der Gesehwulstbildung nicht betheiligt, gehen

vielmehr in vielen Fällen durch atrophische Processe

(Druckatrophie) zu Grunde. Die Pigmentbildung steht

in innigem Zusammenhang mit der Geschwulstbildung;

doch ist die Ursache für erstere weder in einer Fibro-

matose der Nerven noch in einer Gefässcrkrankung des

Males zu suchen, wahrscheinlich aber in demselben

Reize, der zur Fibromatose der Nerven führt.

IV. Angiome.

Schwalbe, K., Ein Fall von Lymphangiosarconi,

hervorgegangen aus einem Lymphangiom. Virchow's

Archiv. Bd. 149. S. 451. (Ein von der Kopfhaut
eiuer 50jiihrigen Frau exstirpirter hühncreigrosser ab-

gekapselter Tumor, seiner Structur nach thcils

Lymphangiom , theils sarcomatr.se Wucherung der

Lymphgefässcndothelien.)

V. Myome und Neurome.

I) Beadles, C, Myxomatous tumour of sub-

maxillary gland. Pathol. transact. Vol. 4S. p. GG.

— 2) Hanau, A., Ucbcr v. Kahlden's multiple wahre
Neurome des Rückenmarkes. Virch. Archiv. Bd. 147.

S. ISO. (Die von K. als Neurome beschriebenen Vor-

wölbungen werden als sogeuauntc Kunstproducte er-

klärt, die bei der Section leicht durch Knickuug zu

Stande kommen können.) — 3) Henne borg, Beitrag

zur Kenntniss der Gliome. Archiv für Psychiatrie.

Bd. 30. H. 1. — 4) Hutchinson. J.. Adeno-ehou-
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drotua of the submaxillary gland. I'athol. transact.

Vol. 48. p. C3. — 5) Kahldcn, C. v., Bemcrkungcu
zu meiner Mittheilung über multiple wahre Neuromc
des Rückenmarkes. (Vcrtheidigung gegen Hanau, der

die als Neurome beschriebenen Knoten auf schlechte

Technik bei Herausnahme des Rückenmarks zurück-

führt) Zieglers Beitr. Bd. 21. S. 373. — 6) Koss-
mann. R., Die Abstammung der Drüseneinschi iisse in

den Adenomyomcn des Uterus und der Tuben. Eine

kritische Studie. Archiv für Gynäk. Bd. 54. H. 2.

— 7) Latte, B., Leber ein primär im Retroperitonal-

raumc entstandenes Adeuomyoma myxosarcomatodes.
üiss. Erlangen. — 8) Paviot, J. et L. Berard. Du
Cancer nuisculaire lisse en general et de celui de

l'utcrus cn particulier. Arch. de med. exper. T. IX.

No. 5. (Hier werden u. A. ganz unzweifelhaft quer-

getroffene glatte Muskclbündel als Rundzellen abge-

bildet, es muss daher betreffs der Myome und mytfnia-

tösen Mischformen, die Uebcrgänge des glatten Muskel-

gewebes in Sarcomwucherung oder, wie es Vcrff. nennen,

in den Krebs der glatten Musculatur im Original ein-

gesehen werden.) - 9) Pcan, Xcvromes gcneraliscs.

resection d'une grande partie des uerfs median et cu-

bital. Retablisscment des fonetions motrice et sensi-

tive. Polyorchidie. Gaz. d. höpit. Januar. (Bei einem
25jährigen Menschen fanden sich multiple Xeurofibrome

der Haut, eins am Nervus medianus, welches operirt

wurde. Merkwürdiger als dies war, dass der Patient

8 Testikcl in seinem Scrotum beherbergte. Polyorchie.)
— lü) Pichler, R., Leber einen Fall von multiplen

(14) Leiomyomen des Oesophagus. Prager medieinisehe

Wochenschrift. Xo. 38. — 11) Thomas, H. and A.

Hamilton, The clinical course and pathologieal histo-

logy of a case of neuro-gliotna of the brain. Jouni. of

exper. med. November. (Die Geschwulst enthält so

zellenreiche Abschnitte mit inehrkeruigen Zellen ver-

sehen, dass sie den Glio-Ncuromcn sehr nahe stellt;

die Wucherung nimmt ihren Ursprung von den Zellen

der Gcfässwandungcn und der Ncuroglia, nur in solchen

werdeu Mitosen gefunden, während die scheinbar auf

Vermehrung der Ganglienzellen hindeutenden Bilder

als degenerative Formen gedeutet werden.)

Kioeu bisher einzig dastehenden Befund von mul-

tiplen Myomen in der Speiseröhre beschreibt

Pichler (10). Das cbere Drittel des Oesophagus war

frei, dann begann eine Vorwölbung der Schleimhaut

im ganzen Umfange der Speiseröhre, welche durch

12 dicht au einander liegende, wie Mauersteine gruppirte

Myomknötchcn hervorgerufen war. Zwei isölirte kleinere

Myomknoten lagen unterhalb dieses Tumorringes.

Histologisch handelt es sich um gefässarme Fibromyom-

knötchen, die aus den tiefen Lagen der Ringmuskel-

schicht hervorgegangen waren. Bei dem 50 Jahre

alten Träger dieser Geschwulst war bei Lebzeiten nichts

von Tumoren bemerkt worden.

Latte (7) besehreibt ein grosses, weiches, durch

Operation glücklich entferntes Fibrom vom, welches

hinter dem Peritoneum vor der Wirbelsäule einer

54jährigen Frau gelegen hatte. An einer Stelle inner-

halb des Myomgewebes fanden sieh von Epithel aus-

gekleidete Schläuche, an anderen Stellen war der

Ucbergang der glatten Muskelfasern zur Sarcomstructur

zu finden.

In der viel umstrittenen Frage von der Her-

kunft der Drüsen canä le innerhalb der Myome
des Uterus vertheid igt K o s sm a n n (6) gegen R c c k I i n g-

hausen die Entstehung vom Epithel des normalen

oder eines aecessorischen Müller'schen Ganges. Er hält

es für unwahrscheinlich, dass der WolfTsche Gang oder

die Gartner'schcn Gänge bei solchen Cysten in Be-

tracht kämen, deren Epithel direct mit der Utcrus-

höhle communicirt.

Henneberg's (3) Casuistik enthält: 1. Ein Gliun.

im Sürulappen mit Cysten, die von Epithel ausgekleidet

sind, letzteres dem Ventrikclepithel mit seinen einschich-

tigen eubischen Zellen ähnlich. Diffuse Wucherung der

Gliomzcllen und starke Vermehrung der Fasern, Urber-

greifen der Geschwulstwucherung auf die Rinde der drittes

Stirnwindung, wobei die Gauglien wenig Veränderu:.;

zeigen. 2. Eine Gliomwucherung der Brücke, der Me

dulla und der linken Kleinhirnbemisphäre. Hierin«-:

bringt H. genaue histologische Beschreibung; spit-r

Erirlcruug über die Frage, ob die von der Neural in

ausgehende Wucherung auf infiltrativem Wege fort-

schreitet oder ob infectiös ein Abschnitt der Xeur>:>gl.i

nach dem anderen in die Wucherung übergeht.

VI. Sarcome.

1) Arnold, St., Ueber einen knorpcl- und knochen-

haltigcn Tumor der Brustdrüse. Virch. Arch. Bd 14*

S. 449. (Ein verjauchtes Sarcom der Mamma enthält

Knorpel-, Knochen- und osteoides Gewebe liebst Rievü

zellen. Die Entstehung denkt sich A. durch KeimTcr

lagerung.) — 2) D'Arcy Power, Case of primirj

sarcoma of the vagina in a child assoeiated with raui

tiple polypi. Pathol. transact. Bd. 47. p. 1GH.

kurz beschriebener Fall von traubigem Sarcom bei

einem kaum 3jährigen Kinde; der Structur nach Myxo-

sarcom ohne quergestreifte Muskelfasern.) - 3) Babcs.

V. und Nanu, Ein Fall von Myosarcom des DiinTi

darms. Berl. klin. Wochenschr. No. 7. — 4) Blind

Sutton, J., On myelomata (myeloid sarcomata). Edin

burgh journ. Febr. (Myologene Sarcome der Tibu.

Patella etc.) — 5) Fox,JS., Case of metastatic sarcomi

of both breasts, multinucleated giant-cclls in the growth.

Pathol. transact. Bd. 47. p. 269. — 6) Franckel.

F., Ueber einen Fall von primärem Melanosarcom d«

Schilddrüse. Prag. med. Wochenschr. Xo. 27. ;Da

melanotischc Knoten aus der Haut exstirpirt waren, so

erseheint es zweifelhaft, aus der Grösse des melanoti-

schen Schilddrüsentumors zu sehliesseti, dass dies der

Primärsitz sei.) — 8) Gareis, P., Ein Fall tob

Lymphosarcom im vorderen Mediastinum. Dissert. Er-

langen. (Den Ausgang des im vorderen Mediastinum

zwischen Herzbeutel und Brustbein gelegenen derben

gelappten Tumors vermuthet G. in den Lymphdrüse

der Lungenwurzcl resp. der Bronchialtheilung; die MiV

lichkeit eines Ausganges von der Thymus wird nicht

in Betracht gezogen.) — 9) Glockner, A., Ueber den

sogenannten Endothel krebs der serösen Häute. Zeitschr.

f. Heilk. XVIII. Heft 2 u. 3. — 10) Hanke, V., Bei-

trag zur Kcnntniss der Hautgeschwülste. Peritheliom

des Lides bei Xeroderma pigmentosum. Virch. Archiv.

Bd. 148. S. 428. (Kleiner zellenreicher Tumor an-

scheinend aus den Gefässwandungen in einem atrophi-

schen und hierdurch von erweiterten Gelassen durch-

zogenen Hautbezirk.) — 11) Juliusburger und F.

Me vcr, Keruveränderung in einem Gehirnsarcom. Ebw

daselbst. Bd. 149. S. 197. — 12) v. Kablden, C
Ueber das primäre Sarcom der Leber. Zieglers Beitr.

Bd. 21. S. 2ß4. — 13) Derselbe. Ueber das primäre

Sarcom der Tuben. Ebendas. S. 275. (Bei einer

.'»1 Jahre alten Frau wurde bei Lebzeiten ein grosser

das Becken ausfüllender Tumor nachgewiesen, bei der

Section waren beide Tuben treu Stnmgewebe durc!

wuchert, es fanden sich Knoten in beiden Ovarien nnd

reichliche Knötchen in Bauchfell und Netx) - W
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Kroniayer, E., Erwiderung auf den Aufsatz l'rof.

Kibbert's: Ueber das Mclanosareom. Ebenda^. Bd. 22.

S. 412. (Vertheidigt die Abstammung der Zellen der

weichen Naevi von den Epithelien dureh Hinweis auf

die allmäligen Uebergänge der deutlichen Stachelzellen

in die tiefer liegenden Elemente des Naevus.) — 15)

Mc Weener, A case of sarcoma of the female Urethra.

Transact. royal acad. of med. Ireland. Vol. XIII. —
16) Oglc, C, Sarcoma of the Oesophagus. P&tbol,

transact. Bd. 47. p. 40. — 17) Piccoli, E., Ueber
Sarcombildung im Pancreas. Zicgler's Meitr. Bd. 22.

S. 105. (Der erste hier beschriebene Fall hat auch bei

der Section vollkommen den Eindruck eines Panereas-

krebses gemacht, er wird als Sarconi des Pancreas be-

M-hrieben . im zweiten Falle wurde ein Sarcom mit

BielenZellen gefunden. In beiden Fallen ist die Be-

Schreibung nicht klar genug, um mit Sicherheit das

Vorhandensein primärer Pancreassarcome darzuthun.) —
18) Hibbert. iL, Ueber das Mclanosareom. Ebendas.
Bd. 21. S. 471. — 19) Rolleston, II.. Sarcoma of

mamma containing multinuclear giant-cells. Pathol.

transact. Bd. 47. ^p. 2C.7. — 20) Derselbe, Lymph-
adenomatous growth of the anterior mediastinum. Ibid.

l?d. 48, p. 204. — 21) Sangalli, G., Osservazioni

>u\ sarcoma delle pleure c dei polmoni. Gaz. med. lomb.
.':». — 22) Shatteck. S., Chondrifying sarcoma of the

numerus following lipon a fracture. Pathol. transact.

IM. 47. p. 2G1. — 23) Snow. H.. The nou-cxistcncc
of round-eelled sarcoma as a distinet elass of new
tfriiwtbs. Ibid. p. 259. (S. verwirft die Bezeichnung

der Ruodzellensarcome und will nur die S piiidelzellen-

s.ircome als die bösartigen Geschwülste der Bindegewebs-
^ruppe anerkennen.) — 24) Story and Graves, Me-
lanotic tumour of eyeball, d.-ath from seeondary growths.

Transact. royal acad. of med. Ireland. XIII. (Beschrei-

bung von 4 durch Operation mehr oder minder radical

beseitigten melanotischen Sarcomen des Auges.) — 25)

Tarfett, J., On sarcomata of the bladder and their

Classification. Pathol. transact. Bd. 47. p. 291. —
26) Tegeler, E.. Ein Fall von Sarcom des Os sacrum.
Diss. Greifswald. — 27) Trambusti, A., Ueber den
Bau und die Theilung der Sarcomzclleu. Zicgler's

BeitT. Bd. 22. S. 88. — 28) Weber, P„ Diffuse

symmctrical lympho-sareomatous infiltralion of the kid-

neys of a child; with deposits in the coccum, diaphragm
etc. Pathol. transact. März 189«!.

Die Fälle von Endothel krebs der serösen

Häute, welche Glöckner (9) im pathologischen In-

stitut zu Prag (Chiari) zusammengestellt hat. reichen

zum Theil auf das Jahr 1875 zurück und geben daher

wohl die grösstc Ucbersicht eigener Fälle, die auf diesem

vielbearbeiteten casuistischen Gebiete bisher publicirt

worden ist. f. Neubildungen betreffen das Bauchfell

allein, 7 Fälle die Pleuren allein, es folgen 2 Fälle, bei

denen Pleura und Peritoneum betroffen waren, zuletzt

noch ein von den früheren l'eritonealtumorcn ab-

weichender. Die Wucherung konnte überall längs der

Endothelien der Lymphgcfässc und Saftspalteu in ihrem

Fortschreiten verfolgt werden. Die Wandungen der

Blutgefässe waren in ihrer Bctheiligung nur secundär,

die Oberflächencndothclicn der Pleura und des Bauch-

fells zeigten zwar regelmässig Proliferationen , doch

glaubt G., dass sie an dem Aufbau der Geschwulst

ebenso wie die Wucherungen der Blutgefässe unbe-

teiligt sind. Die Anschauungen des Verf.'s namentlich

über die in den Pleuren wahrscheinliche Entstehung

der Endothelgcschwülste auf entzündlicher Grundlage,

sowie die Einzelheiten über die Zellforuten, Metastascn-

bildung, Stellung der Geschwulst müssen im Original

eingesehen werden.

Einen sehr seltenen Befund von polypösem Sar-

com der Speiseröhre 5 Zoll unterhalb des Ring-

knorpcls an kurzem Stiele aufsitzend, beschreibt Oglc
(IG). Der 50jährige Patient litt an Schlingbeschwerden,

welche eine Gastrostomie nöthig machten; der Tod er-

folgte an Peritonitis. Der Tumor, von glatter Oberfläche,

wurstförmiger Gestalt, 4 Zoll laug. IV4Z0II im Durch-

messer, von Schleimhaut überzogen, zeigte eine Zu-

sammensetzung aus Spindelzellen.

Die Abhandlung von Bibbert (IS) über das Mc-

lanosareom kommt zu dem Ergebnisse, dass sowohl

die Geschwülste, welche primär in den pigmentirten

Häuten des Auges sich entwickeln, als wie deren Me-

tastasen im Gehirn, Leber etc. nur von den pigmen-

tirten Zellen ausgehen, also gewissermaassen Wuehe-

rungsproduetc der speeifischen Chromatophoren sind.

Entgegen der früher von vielen Seiten namentlich in

seiner Arbeit über die melanotischen Lymphdrüsen-

metastasen von Gusscnbaucr vertretenen Ansicht,

dass eine succes>ive Ansteckung von Bindegewebs- resp.

Endothelzellen erfolge, fand H. bei passivem Verhalten

der letzteren, dass alle Wucherung nur von den ein-

geschleppten Chromatophoren ausgehe. Im zweiten

Theile kommt R. eingebend auf den Streit zurück, der

zwischen Unna und Kromayer einerseits und R.

andrerseits über die Bedeutung der pigmentirten Nä-
vuszellen geführt wird. Während Unna und Kro-

mayer (14). wie an anderer Stelle dieses Berichtes

kurz erwähnt ist, die pigmentirten Nacvuszellen für

Epithelien halten, so erblickt B. in ihnen specitische

Chromatophoren von mehr oder iniuder verästelter an

Ganglienzellen erinnernder Form, aus ihnen gehen die

melanotischen Ilauttumoren hervor und ebenso durch

Verschleppung deren Metastasen. Um diesem Gedanken

Ausdruck zu geben, dass die Zellen weder als Epi-

thelien noch als Bindegewebs- oder Endothelzellen

aufzufassen sind, vermeidet B. die Bezeichnung Krebs

und Sarcom und kommt auf den alten bekanntlieh

nicht allein auf bösartige Geschwülste angewandten

Namen der Melanome zurück. (Siehe das Referat über

Hodara [Carcinome 8], der die l'nna'sche Annahme

vertritt.)

Dei von Tegeler (26) beschriebene Becken-

tumor hatte sich nach einem Fall auf die Krcuzb- in-

gegend bei einem 14jährigen Knaben in etwas mehr

als Jahresfrist entwickelt. Da die viel umstrittene

Frage vom traumatischen Ursprung bösartiger Tumoren

durch die geltende Unfallgesetzgebung grosse practisebe

Wichtigkeit erlangt hat, so verdient dies ätiologische

Moment Erwähnung. Der Tumor war ein aus dem

Mark des Kreuzbeines hervorgegangenes Knndzellen-

sarcom, welches weit in die Beckenhöhle vorge-

wachsen war.

Der von Weber (28) beschriebene Fall von

Lymphosarcom betrifft ein 5jähriges Mädchen, bei

dem das Gebiet der mesenterialen Lymphdrüsen nahe

dem Cocain den Primärsitz darstellt«, da hier ein
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grosses Tacket kugeliger Lymphosarcomknotcn ange-

troffen wurde, welches dem Coccum anhing.

Die Geschwulstwucherung war infiltrativ in die

Muskeln des Zwerchfells hineingegangen, die Leber war

frei. Den bemerkenswerthesten Befund stellten beide

Nieren dar, welche auf den ersten Blick wie die grossen

weissen Nieren bei Bright'scher Krankheit aussahen,

und erst bei genauerer Untersuchung eine gleichmassige

Sarcomwucherung in Rinden- und Marksubstanz er-

kennen Hessen. Die microscopische Untersuchung be-

stätigte, dass die normalen Bestandteile der Nieren

alle gleichmassig durch kleine Rundzellen auseinander-

gedrängt waren.

Babes und Nanu (3) beschreiben einen ungewöhn-

lichen Tumor, der im Dünndärme eines 30jährigen

Mannes langsam bis zur Grüne einer doppelten Faust

angewachsen war. Kr wurde durch Operation entfernt.

Die microscopische Untersuchung zeigte, dass es sich

um ein augenscheinlich aus in Hufli ularia b< r?or-

gegangencs Sarcom handelte, da eine lebhafte active

Betheiligung der glatten Muskelzellcn durch reichliche

in denselben enthaltene Mitosen nachgewiesen werden

konnte.

v. Kahl de n (12) fand bei der Soction eines

.'52jährigen Mannes, welcher an Bauchwassersucht ge-

litten hatte, die Leber von circumscriptcn multiplen

markigen Knoten durchsetzt, deren Uberfläche vielfach

eine Delle enthielt, sodass sie vollkommen wie Krebs-

metastasen aussahen. Bei der histologischen Unter-

suchung fand sich neben alter Bindcgewebswuchening

Sarcomgcwcbe. welches eine Neigung zur Alveolen-

bildung erkennen liess. Der Umstand, dass ausser der

Leber kein Organ Geschwulstknoten enthielt, führte zu

dem etwas gewagten Schlüsse, dass das Sarcom in der

Leber primär entstanden sei.

VII. Adenome und Cystome.

I) Collier, W., Multiple polypi of stomach and
intestine. I'athol. trausact. Vol. p. 46. (Ein 21 jähr.

Mann, der an Erbrechen litt, starb an einer Intussus-

reption. Dicht hinter dem Pylorus durch den ganzen

Dünndarm fanden sich äusserst zahlreiche Polypen von

Erbsen- bis Taubenöigrüsse, am reichlichsten im Duo-
denum und .lejunum.) — 2) Kelynack, Adrenal ade-

nomata. Edinb. Journ. 3. (Notiz über 3 Fälle von

Nebenniercnstrumcn.) — 3) Mc. Wcency, E., On kid-

ney tumours derived from suprarenal „rests*. Trans-

act. roy. acad. of med. of Ireland. XIV. — 4) Der-
selbe, Description of a congcuital mixed tumour of

the neck. Ibid. Vol. XIII. (Vom Balse eines 25jähr.

Mädchens exstirpirter orangengrosser Tumor von drüsiger

Structur an Schilddrüsengcwebe erinnernd mit knöcherner

und bindegewebiger Kapsel.) — 0) Minnervini, R..

C'ontribuzione allo studio dei tumori renali provenieuti

da resti di Capsula surrenale. Estratto della Clinica

chirurgica. No. 3. (Theilt die von Nebcunicrengewebe
abstammenden Nierenstrumen in drei Gruppen, von
denen die erste die ruhenden Nebennierenknoten, die

zweite die langsam wachsenden localen Geschwülste

und die dritte die in ihrer Structur stark abweichenden
krebsigeu Gewächse umfasst.) — 6) Derselbe, Sui

tumori einbrionali dei reni dei bambini. Ibid. No. 5. —
(Complicirter, theils sarcomatöser, theils ödematöser,

mit embryonalen quergestreiften Muskeln untermischter

Nierentumor eines 3jährigen Kindes mit Erörterungen

über die angeborenen Nierengeschwülste.) — 7) Morl? \

Fletsch er, A congenital cyst of the mediaMinuci.

Patbol. transact. Vol. 48. p'. 24!». (Bei einem Gj,ikr

Kinde lag zwischen Speiseröhre und rechtem Br<.ncha>

eine kirschgrosse, von Fliramcrepithcl ausgekleidet-'

Cyste, wahrscheinlich auf ausgestülptes Oesophagusepith'l

zurückzuführen.) — 8) Pick, L., Ein neuer Typu«

des voluminösen paroophoralcn Adenomyoms: zugibt

über eine bisher nicht bekannte Geschwulstform

Gebärmutter (Adenomyoma psammopapillare) und üb«

totale Verdoppelung des Eileiters. Arch. für Gvnäkvl

Bd. 54. Heft 1. — 9) Prym, 0., Zur Ca<uisiik

gutartigen, centraleu Epithelialgeschwülste der Kieier-

knoehen. Vireh. Arch. Bd. 148. S. 93. Krank--,

geschichtc und genaue histologische Beschreibung riet«

schnell gewachsenen centralen Kiefertumors, »eich«

ohne Erkrankung der Zähne von den K pithelrestet.

des Schmelz organs vom Weisheitszahn ausgegast

ist.) — 10) Rollcston, II.. An anomalous tumur

(? adenoma) of sebaeeous glands. I'athol. transart

Vol. 47. p 242. — 11) Schultz-Schultzeosteiti.
Intraligamentäres Myosarcom bei gleichzeitigem Vor-

handensein zweier Ovarien. Archiv für Gynäkologie,

Bd. 54. Heft 2. — 12) Shattock. SM Multiple«»,

genous adenomata of the thvroid budv. Path. trän««

Vol. 47. p. 231. — 13) Tar'gctt, .1.. Admi.il tum ur-

of the kidney. Ibid. p. 122. (Beschreibt einen Fall

von accessorischcr N'ebcnnierenstruma im Nierengfi'-\»

unter Bezugnahme auf die den gleichen Gegenstand

behandelnde Mittheilung von MacWecney in Dublin l

Der von Schultz-Scbultzenstein (11) besrhri. -

bene Fall zeigt eine grosse knollige Geschwulst, wek-k

im linken breiten Mutterbande getrennt von Uten»,

Tuben und Eierstock gelegen ist. Der Structur n:i
'

ist es als zel lenreiches Myom oder wegen mm
schnellen Wachsthums bei einer 70jährigen Frau aU

Myosarcom zu bezeichnen. Als Ausgang sieht siefc

Seh. mangels anderer positiver Anhaltspunkte zu fci

Auffassung genöthigt, dass ein zweites linkes Ot»-

rium bei der Frau bestanden habe und dass dieses ia

die grosse Geschwulstmasse umgewandelt sei.

Die Mittheilung von Mc. Wccney (3) enthält

Beschreibung und genauere histologische Untersurhu'^-

zweier Nierentumoren, welche als aberrirte Neben-

nierenstrumen erkannt wurden und in deutliche:

Weise sowohl die Structur der Nebeunierenrinde a)>

der sogenannten Zona glomerulosa enthalten. Nachen.

Verf. die s. Z. vom Ref. für diesen Ursprung gegebene

Merkmale aufgezählt und bestätigt hat, fügt er hin/u,

dass Glycogengehalt in dem einen Falle reichlich, in

dem anderen gar nicht nachweisbar war. Die engliKfce

Literalur enthält bisher sehr wenig über diese Gfr

schwulstgruppe.

Als Adenoma psammopapillare beschreib:

Pick (8) eine mit breitem Stiele dem Gebärmutti t-

rücken aufsitzende subseröse Geschwulst, welche w
der Gruppe der voluminösen paroophoralcn Adeno-

myome zu rechnen ist. Complieirt ist die GeschwulM

dadurch, dass eine grosse Menge von Cysten dar*

enthalten ist, und dass die Anordnung des Musk.l

gewebes nicht glcichmässig ist, sondern den Tumor

in der Form einer sehr complicirten Lnppung erschein«

lässt. Einzelne Gebiete der Oberfläche zeigen tili'

eigenartige papilläre Beschaffenheit, es finden sich rund-

liche und fadenartige Auswüchse, ähnlich wie die»
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seeuudär bei Eicrstocksgcschwülsteu iu der Bauchhöhlo

vorkommt. Hier liegt eine primäre Papillenbildung vor,

wie sie bisher an der Gebärmutteroberflächc noch nicht

bekannt ist. Alle die Einzelheiten, welche die Stellung

dieser eingehend beschriebeneu Geschwulst in dem von

Recklinghausen aulgestellten System der Adcnomyome

bestimmen, müssen im Original eingesehen werden,

ebenso die Complication mit verdoppelter Tube.

Vm. Carcinome.

1) Beadlcs, C, Oesophagus with two malignant

growths. Pathol. transaet. T. 48. p. 68. Zwei Ocso-

phaguskrebsc, vielleicht durch rückläufigen Lymphstrom
entstanden.) — 2) Oerselbe, Cases of two primary

malignant neoplasms in the same individual. Ibidem.

T. 40. p. 236. (1. Drüsenkrebs der Brust, gleichzeitig

Cancroid des Utcms, 2. Seirrhus der Mamma mit Can-

croid der Scheide, 3. Gaucroid des Rachens mit bös-

artigem Niereuadenom, 4. Seirrhus der Brust mit Krebs
der Cervii uteri, 5. Sarcom der rechten Brust mit

t'teruskrebs, 6. Krebs der rechten Brust mit Cancroid

der rechten Orbita, 7. Brustkrebs und Hautsarcom in

der Leistengegend.) — 3) Bend a, C, Ueber das pri-

märe Carcinom der Pleura. Deutsch, med. Wochenschr.
No. 21. — 4) Cone, S., Squamous epithelioma and
tpithelial hyperplasia in sinuses and bone followiug

•>teomyelitis. John Hopk. hosp. bull. July. — 5)

I'rew, D., Villous Carcinoma of pelvis of kidney. ureter

and bladder causing hydronephrosis. Pathol. transaet.

T. 48. p. 130. — 6) Fuzinami, Casuistische Mit-

HieUunc über einen primären Rectumkrcb«. Virchow's

Areh. Bd. 147. S. 120. — 7) Grandmaison, Sur
Involution histologi(]uo du Cancer dans les gaiiglions

lymphatiques. Arch. gen. de med. August. (Beschreibt

die fortschreitende krebsige Entartung der Lymphdrüsen
nach einem Magenkrebs.) — 8) Hodara, M.. Das Ver-

halten der Epithclfaserung während der Entwicklung
der weichen Muttermäler und der alveolären Carcinome.

Monatshefte f. pract. Dermatol. Bd. XXV. — 9) .lohn-
st one, A., The nervous origin of Cancer. Med. and
surg. rep. September. (J. nimmt an, dass das Wesent-
liche bei der Entwickelung der Carcinome in einer

vasomotorischen Störung zu suchen sei, der Nervcn-
einfluss höre auf, Circulatiou und Wachsthum zu be-

herrschen.) — 10) Israel, 0., Magenkrebs mit unge-

wöhnlicher secundärcr Ausbreitung insbesondere im
Darmcanal , Recurrenslähmung und Bemerkung über

künstliche Beleuchtung. Berl. klin. Wochenschr. No. 4.

— 11) Kantback, A. und Strangeways Pigg, A
case of Carcinoma of the testis in a young mau with

metastatic deposits lying free in the heart and in the

inferior vena cava. Pathol. transaet. T. 48. p. 139.

(Die vollkommen krebsig entnrteten Lymphdrüsen längs

der Aorta waren in die Venen vorgewachseu.) - 12)

Kraemcr, F., Zur Aetiologic vom Carcinom Insbe-

sondere des Uterus. Diss. Berlin. (Klinische und
statistische Erörterungen über die Einwirkungen von

Erblichkeit. Alter, chronischen Entzündungen etc. auf
die Entstehung des Uteruskrebses.) — 13) Mareuse,
B., Untersuchungen über pathologische Verhornung mit

<iram'schcr Färbung unter besonderer Berücksichtigung
der Cancroide. Diss. Berlin. (Nachprüfung der von
P. Ernst angegebenen Anwendung der Grantschen
Färbung auf verhornende Zellen, wobei namentlich zahl-

reiche Cancroide in ihrem Färbungsverhalten beschrieben
»erden. Einzelheiten über die Technik s. im Orig.) —
14) Metterhauscn, B., Ueber Combination von Krebs
und Tuberculosc. Diss. Gottingen. (8 Fälle, wo bei

Kr*bs im Magen und Colon Tubereulose oder Ver-
kdsung der mesenterialen Lymphdrüsen gefunden wurde.
Tuberkelhacillen konnten in letzteren nicht nachge-
wiesen werden.) — 15) Morgan, .)., Malignant tumour

of the spermatie cord. Pathol. transaet. T. 47. d. 150.

— 16) Nägcli, 0., Die Combination von Tuberculosc

und Carcinom. Virchow's Archiv. Bd. 143. S. 435.

(3 Fälle von Darmkrebs mit Tuberculosc.) — 17)

Parow, IL, Ein Fall vou primärem Lungencarcinom.

Diss. Greifswald. 1896. (Der Anfang des von P. be-

schriebenen primären L ungen carci noms ist im
Hauptbrouchus der rechteu Seite zu suchen, hier be-

stand eine umfängliche krebsige Ulceration der Schleim-

haut, welche sich weit in das Lungengewebe unter Ver-

engerung der Bronchien fortsetzte und gegen den Oeso-

phagus einerseits, gegen die Trachea andererseits in

Form eines Knotens gewuchert war.) — IS) Pianesc,
G., Beiträge zur Histologie uud Aetiologie des Carci-

noma. Ziegler's Beitr. 1. Suppl.-Heft. (Eine zusam-
menfassende historische Erörterung über alle Theorien,

die bisher über die Krebsentwickelung aufgestellt wor-

den sind; einen besonders breiten Raum nimmt die

Beweisführung ein, nach welcher die Zellcneinschlüssc

aus Degenerationen der Kern- und Zellsubstanz hervor-

gehen. Die parasitäre Entstehung erscheint daduich
widerlegt.) — 19) v. Beckinghausen, Primärer

Lympbdrüsenkrebs. Wien. klin. Wochenschr. No. 14.

— 20) Rolleston, H. and E. Hunt, Two cases of

dermatitis maligna in which Carcinoma supervened.

Pathol. transaet. T. 48. p. 211. — 21) Schmidt,
M. B., Ueber Secrctionsvorgäugc in Krebsen der Schild-

drüse und der Leber und ihre Metastasen. Virchow's

Arch. Bd. 148. S. 43. — 22) Schwalbe, E., Ent-

wickelung eines primären Carcinoms in einer tuber-

culösen Caverne. Ebendas. Bd. 149. S. 329. — 23)

Sharp, H., Primary colloid Carcinoma of bladder.

Pathol. transaet. T.*47. p. 168. — 24) Shibayama,
G., Primärer Galleublascnkrebs. Virchow's Archiv.

Bd. 147. S. 141. — 25) Steiner, A., Neue Beispiele

für den formativen Einfluss des Epithels auf das Binde-

gewebe; Entstehung papillärer Bildungen auf wunden
Flächen unter dem Einfluss darüber gewucherten, von
normal papilleuführeuder Oberfläche stammenden oder

papillomatöseu Epithels. Ebendas. Bd. 149. S. 307.
— 26) Voelcker, F., Epithelioma of the Oesophagus

invading the trachea and left bronehus; extensive cystic

degeneration of the secondarv deposits in the liver and
stornach. Pathol. transaet." T. 47. p. 23. — 27)

Yamagiwa, Cylinderkrebs des Ductus hepaticus und
des Ductus cysticus. Virchow's Arch. Bd. 147. S. 137.

Ueber den Vortrag vou Ree klinghau sc n (19)

liegt nur ein kurzes Referat vor: es handelt sich um
mehrere Fälle von weitverbreiteter typischer Car-

cinombildung in Lymphdrüsen. Am häutigsteu

waren die retroperitonealen Drüsen Primärsitz, es hatten

sich dann in den später erkrankten Lymphdrüsen

cystische Retentionen vou Lymphe und Chylus einge-

stellt. Dann werden rückläufige Lymphstauungeu be-

schrieben, das Stagniren der Lymphe soll die Entwicke-

lung der inlieircndcn Geschwulstkeime, deren* Natur

noch unbekannt ist (Protoplasmaklümpchen, Nuclciu-

körnchen, Fermentkörper, Enzyme) begünstigen.

In der Casuistik der primären Pleurakrebsc

nimmt der Fall von Ben da (3) ein besonderes Inter-

esse dadurch in Anspruch, dass die Geschwulst der

linken Pleura eines 54 jährigen Mannes papilläre Wu-

cherungen vom Aussehen wirklicher Zottenkrebse dar-

bot. Die ganze Pleura war wie in den meisten Fällen

von einer gleichmäßigen, flachen, leicht höckrigen Gc-

sehwulstniasse eingenommen, die an der Oberfläche

vielfach Zotten von langem Cy linderepithel überzogen

darboten. Auch im Innern des Geschwulstgewebes

fanden sich cylindrischo Zellen stellenweise um Lumina
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und kleine Cysten regelmässig angeordnet, thcils solide

Krebszapfen bildend. Ein Fortschreiten des Processcs

im Lympbgefässsystem konnte nicht festgestellt werden;

der Structur nach ist die Geschwulst als echtes Car-

ciuom anzusehen.

Der von Israel (10) beschriebene Fall von Magen-

krebs zeichnet sich durch eine ausserordentliche

Schrumpfung längs der kleinen Curvatur aus, daa

brandige Krebsgeschwür erstreckt sich 3 cm vom Pylon»

beginnend unter völliger Zerstörung der Gardia bis

hoch in den Oesophagus hinein. Metastasen linden

sich nicht in Leber, Lungen, Milz uud Nieren, sondern

in mediastinalen, retroperitoncalen, epigastrischen

Lymphdrüsen, in beiden Nebennieren, beiden Tonsillen,

im Pancrcas, linkem Hoden und namentlich finden sich

zahlreiche Geschwulstknoten und krebsige Stcnoscu im

Darm.

Schmidt (21) bespricht die Frage, ob in epi-

thelialen Geschwülsten eine Secrction statt-

finden könne. Da die Grenze zwischen Adenom und

Hyperplasie nicht scharf ist, so ist hier keine sicherer

Beweis abzuleiten, auch die von Hausemann u. A.

bei Nebennicrengcschwülsteu angenommene Secretion

erscheint hypothetisch. Sch. führt selbst einen Fall

von malignem Tumur der Schilddrüse an, in welchem

die Metastasen Colloid gebildet haben und knüpft daran

eine Erörterung der ähnlichen Kalle aus der Litteratur.

Am bemerkenswerthesteu ist die Beschreibung eines

primären Leberkrebses mit Metastasenbildung worunter

ein metastatischer Knoten im Brustbein im Unterschiede

zu den übrigen einfach krebsigen Knoteu in Lunge ete.

deutliche epitheliale Structur darbot, die an Lebet-

structur erinnerte. Schon am frischen Präparate tu

es auffallend, dass diese Epithelicn sich wie die Leber-

zellen zur Bildung von Gallencapillaren an ordneten,

darin wurden wie bei Icterus verzweigte Ausgüsse von

Gallcnconcrementen gefunden. Am gehärteten Pri-

parate bestätigte sich der Befund von leberäholiener

Structur mit Ausscheidung von Galle.

Unter Anwendung von Anilin-Gentianalösung Ott

späterer Fixirung von Jodkali stellte Hodara (8)

Untersuchungen über die normale Epithelfaseruug an.

und faud einen Uebergang der Hautcpithelien

in die gruppenweise zusammenliegenden grossen Zellen

der Muttermälcr. Den Process, durch welchen die

Lostrcnnuug erfolgt, bezeichnet er als ein HiueinsüAerj

in die Cutis. Durch Wucherung dieser abgeschnürten

Zellen entsteht die eigentümliche lobuläre Gruppirunr

der aus solchen Naevi hervorgehenden alveolären Car-

ciuome.

Cone (4) fügt der schon ziemlich angewachsene;!

Statistik über Caucroidwucherungen in alten

Fistelgängen der Haut zwei neue Fälle hinzu. Bei

dem einen handelt es sich um alte Osteomyelitis mit

Hinterlassung eiternder Canäle, Fractur der Tibia uud

Cancroidwucherung in die Tiefe mit Zerstörung des

Knochens. Beim zweitcu Falle war der Oberschenkel

Sitz einer alten Periostitis uud Fistelbilduug, auch hier

wurde die Amputation wegen späterer Krebswuchcrung

nothwendig.

Pflanzliche und thierisehe Parasiten

bearbeitet von

Prof. Dr. P. GRANITZ in Greifswald.

A. Pflanzliche Parasiten.

I. Spaltpilze. Allgemeine Werke und
Abhandlungen.

1) Busse, 0., Die Hefen als Krankheitserreger.

Mit H Figuren und 2 COl. Tafeln, gr. 8. Berlin. —
2) Courmont, J., Precis de bact« riologie. 18. Avec
285 üg. Paris. — 3) t'hoquet, La photomicrographie

histologique et bacteriologique. Av. grav. et 7 pls. Paris.

— 4) Dovcn et Kousel, Atlas de microbiologie. 8.

Av. 541 flg. Paris. — 5) Duclaux, F., Traite de
microbiologie. Tome I. Avec tig. 8. Paris. —
6) Fischer, A., Vorl. über Bactcrien. gr. 8. Mit

29 Abbildgn. Jena. — 7) Freutzel, J.. Waudufci

der Coccen-, Bactcrien- und Spirillen- Formen. Berlin.

— 8) Jahresbericht über die Fortschritte in der Lehre

von den pathogen«* Microorganismen. Hrsg. von Baura-

garten. Namen- und Sachregister zu Jahrgang 1—

X

1885 18'J4. Bcarb. von Honseil und Ziemke. gr. &

Braunschweig. — 9) Lafar, Frz., Technische Mycologie

Ein Handbuch der Gährungsphysiologie. 1. Bd. Sehu«<-

nyceten und Gährungcn. Mit Taf. u. 90 Abb. gr. fc

Jena. — 10) Mace, E., Traite pratique de bacteri. 1.

3. ed. 1. partie. 8. Avec 185 fig. Paris. - 11)

Migula, W., System der Bactericn. 1. Bd. Allgemeiner
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Theil. Mit ß Taf. gr. 8. 12) Muir aud Ritchie,
Manuel of bactcriology. With 108 illustr. 8. London.
13) Würtz, R., Tochnique bacteriologiquc. 2. ed. 8.

Paris. — 14) Duflocq, P., Le<;ons sur les bacteries

pathog-nes. 8. Paris. — 15) Menge und Krönig,
Bacteriologie des «eiblichen Gcnitalkanales. 2. Th. gr. 8.

Leipzig. — 17) Kühn au, W., Ueber die Grenzen und die

Leistungsfähigkeit dcrbacteriologiseheuBlutuntersuchuug
im Dienste der klinischen Diagnostik. Hab.-Schr. gr. 8.

Breslau. — 18) Koranyi, F. v., Milzbrand, Rotz, Acti-

«ütnycosis. Maul- und Klauenseuche. Mit 6 Abbildgn.
— 19) Lcray, A., Le bacille tuberculeux chez 1'hömme
tt dans la seric animale. 8. Av. tig. et pls. col.

Paris. — 20) Lcumann, B. H. S., Notes on raicro-

rganisms pathogeuie to man. 8. London. — 21)
Cotton, F. J., Ein Beitrag zur Frage der Ausscheidung
von Bacterien durch den Thierkörper. (S.-A.) gr. 8.

Wien. — 22) Arbeiten aus dem bacteriologischen In -

*titut der technischen Hochschule zu Karlsruhe. Heraus-
gegeben von Klein und Migula. 1. Bd. 4. Hft. gr. 8.

Karlsruhe. — 23) Browne, L., Diphtheria and its

«sociales. III. Roy.-8. London. — 24) Kern, H.,

Beitrag zur Kenntniss der im Darme und Magen der
Vögel vorkommenden Bacterien. (Sep.-Abdr.) gr. 8.

Karlsruhe.

1. Allpcnipinos.

1) Afanassicff, N., Ueber die Bedeutung des

<iranulationsgewebcs bei der Infection von Wunden mit
pathogeneu Microorganismen. Ziegler's Beitr. Bd. 22.

S. 11. — 2) Auerbach, W.. Ueber die Ursache der

Hemmung der Gelatincverflüssigung durch Bacterien
durch Zuckerzusatz. Archiv für Hygiene. Bd. 82. —
31 Bäsch und Weleminsky. Ueber die Ausscheidung
von Organismen durch die thätige Milchdrüse. Berl.

klinische Wochenschr. Xo. 45. (Experimentelle Unter-
suchungen an Meerschweinehen und Ziegen führten zu
den Ergebnisse, dass die Milchdrüse, so lange sie normal
Lrt, keine Bacterien mit der Milch ausscheidet, dass
nur durch Blutungen oder Entzündungen Bacterien in

<lie Milch übertreten.) — 4) Beck, M. und 1'. Schultz,
l'eber die Einwirkung sogen, monochromatischen Lichtes

auf die Bacterienentwickelung. Zeitschr. f. Hyg. XXIII. 3.

— 5) Beco, L., La permeabilite de la paroi intesti-

nale vis-ä-vis des mierobes de l'intestine. Arch. de
med. exper. T. IX. — ß) Bussenius und Siegel,
Der gemeinsame Krankheitserreger der Mundseuche der

Menschen und der Maul- und Klauenseuche der Thicre.

Deutsche med. Wochenschr. Xo. 5 u. 6. — 7) Die-
selben, Zur Frage des Bacillus der Maul- und Klaueu-
seuehe. Ebendas. No. 8. — 8) Campbell, G., Some
practica! deduetions from baeteriological research. Med.
record. October. — 9) Colcott, Fox, and F. Blaxall,
°n the pluralitv of ringworm fungi. Pathol transact.

T 48. p. 301. — 10; Czaplewski, C, Zur Kennt
ni>s der Smegmabacillen, Münchener med. Wochenschr.
CC. beschreibt ebenfalls Reinculturen der Smegmabac.
•vif Glycerinagar, Bouillon. Kartoffeln, Gelatine und
lifbt die hohe Resistenz der Bacillen gegen Säureent-
färbung hervor.) - 11) Dupraz, A.. L'emphysemc
iiiterstitiel des sous-muqueuses et des sous-sereuses
' t sa reproduetion cxperimentale: ehide anatomo-patho-
'•>gique et bacteriologique. Arch. de med. exper. IX.

So. 3. (Literatur und Experimente über gasbildende
'ind zu Emphysem der Sehleimhaut führende Bacterien.)
— 12) Frankel. C, Weitere Erfahrungen über den
Siegel'schen Bacillus der Maul- und Klauenseuche.
Hyg. Rundschau. No. 4. (Die hier geprüften Bacillen
We Bussenius und Siegel sind nicht die Erreger der
Maul- und Klauenseuche.) — 13) Grethe, G.. Ueber
«M Keimung der BacterienspAmi. Fortschr. d. Med.
Bd. 15. — 14) Hesse, W., l'eber Gasaufnahmen und
•abgaben von Culturen des Pestbacillus. Zeitschr. für
Hyg. Bd. 25. — 15) Hierocles, C, Studien zur Frage

der Beeinflussung der Färbbarkeit von Bactcrienmaterial

durch vorhergehende Eiuwirkung bacterienschädigender

Momente. Arch. f. Hyg. Bd. XXV III. (Durch trockene

Hitze und Dampf, durch gesättigtes Chlor- und Brom-
wasser wurde die Färbbarkeit der Sporen des B. sub-

tilis gesteigert, auf auderc wirkte Cblorgas nicht

eiu. Sodalösung und Formalin blieben ohne Einfluss.) —
Iß) Kant hack, A. and T. Council, The flagella of

the tetanus baeillus and other contributions to the

morphology of the tetanus baeillus. Pathol. transact.

T. 4S. p. 271. — 17) Knaak. Ueber Gegenfärbungen
bei Bacterienuntersuchuugen. Deutsch, med. Wochen-
schrift. No. 42. — 18) Laser, IL, Ueber Reinculturen

von Smegmabacillen. Münch, med. Wochenschr. No. 43.

— 19) Lembke, W.. Weiterer Beitrag zur Bacterien-

flora des Darms. Arch. für Hyg. XXIX. 4. — 20)

Levy. E., Eiu neues aus einem Fall von Lepra ge-

züchtetes Bacterium aus der Klasse der Tuberkclba-
cillen. Studien über diese Classc. Arch. f. Hygiene.

XXX. 2. — 21) Löwit, M., Ueber die Beziehung der

Leucocyten zur baetcriciden Wirkung und zur alka-

lischen Reaction des Blutes und der Lymphe. Ziegler's

Beitr. Bd. 22. S. 172. (Die Frage, wieweit die Leu-
cocyten iu ihrem Eiweiss bacterieutödtende Substanzen
enthalten oder wieweit die bacterientüdtende Wirkung
von Blut und Lymphe an Alexine ausserhalb der Zellen

gebunden ist, bleibt unentschieden.) — 21a) Malfitano,
G., Sul comportimento dei microorganismi all

1

azionc dei

gas compressi. Giorn. della soc. ital.d'igieu. No. 18. -- 22)

Neumann, R., Studien über die Variabilität der Farb-

stoffbildung bei Micrococcus pyogenes a aureus (Staphylo-

coccus pyogenes aureus) und einigen anderen Spultpilzen.

Arch. f. Hyg. Bd. XXX. (In der Gruppe der Staphylo-

cocccn erwies sich die Farbstoffbildung als ein stark der

Veränderung unterliegendes Merkmal, da aus dem Staph.

aureus weisse und verschiedene gelbgefärbte constante

Abarten cultivirt und zum Theil in die Urform zurück-

geführt werden konnten.) — 23) van Niesscn, Aus-
sehen und Lagerung des Svphilis-Contagiums im Gewebe.
Yirehow's Arch. Bd. 149. S. 124. — 24) Patami-
dessi, T., A proposito dei casi di psittacosi da ine

osservati. Lo speriment. LX. (Streit über die Iden-

tität der im Blute und Urin bei Psittacosis gefundenen
Microben mit denen der Geflügeleholera etc.) — 25)

Piffard. H., On the microseopical examination of

bacteria etc. Med. rec. December. — 2ß) Scilla ter,
G., Zur Biologie der Bacterien. Biolog. Centralblatt.

Bd. XVII. No. 23. — 27) Steinschneider, Eidotter-

agar, ein Gono'-occennäbrbodcn. Berl. klin. Wochen-
schrift. No. 18. (Der Nährboden ist undurchsichtig.)
— 28) Stolz, A., Ueber einen Bacillus mit Verzwei-

gungen. Arch. f. Hyg. XXX. 2. — 29) Thiry, G.,

Contribution ä Fetude du polychromisme bacterien ba-

cille et cladothrix polvehromes, cristaux colores. Arch.

de Physiol. Ser. V. — 80) Zettnow, Ueber den Bau
der grossen Spirillen. Zeitschr. f. Hvgiene u. Infections-

krankh. Bd. 24.

An einer grossen Reihe von Thierversuchen, welche

an weissen Mäusen, Meerschweinchen, Kaninchen, Ham-

meln und Hunden mit virulenten Milzbrandculluren, an

Tauben und Hühnern mit Vibrio Metschuikoff angestellt

wurden, untersuchte Afanasieff (1) die Frage, ob die

Bacterien vom Grnnulationsgewebe aus resorbirt werden,

oder welche Schicksale sie in demselben erleiden. Er

fand, dass durch unverletztes junges Granulationsge-

webe keine allgemeine Infection der Thiere stattfand.

Die Ycrsuchsthiere. welche nach einer solchen misslun-

genen Infection durch das Granulationsgewebe am Leben

geblieben waren, erwiesen sich bei einer späteren In-

fection mit völlig virulenten Culturen auf frische

Wuuden meisteuthcils als unempfänglich. Die raicro-
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scopische Untersuchung sowohl des Saftes aus dem mit

pathogenen Ractcrien infieirten Granulationsgewebe, als

auch der Schnitte aus diesem Gewebe nach Verlauf

vou 15 Minuten bis 48 Stunden entnommen ergiebt,

dass die auf granulireude Wunden gebrachten Ractcrien

einen Zerfall erleiden, bei welchem die Phagocytosc

nur eine Nebenrolle spielt. Die aus solchem Granula*

tionsgewebc hergestellten Rcinculturen ergaben eine

Abschwächung der Ractcrien in ihrer Virulenz. Diese

abgeschwächten Culturen bewahrten ihren verminderten

Virulenzgrad auch bei späterer Weiterirapfung. Da eine

nicht geringe Anzahl von Thieren, welche mit Milz-

braud inficirt waren, starb, und diese Ausnahmefälle

durch Verletzung des Granulationsgewes erklärt werden,

so muss bezüglich der hier mitgetheiltcn Schlussfolge-

rungen das Original eingesehen werden. Hei der Ucber-

tragung virulenter Culturen auf das Granulations-

gewebe, welche bei den Thieren Krankheitserscheinungen

hervorriefen, denkt sich A. die Entstehung der Im-

munität durch Resorption chemischer Gifte hervor-

gebracht.

Scblatcr (26) tritt der landläufigen Meinung
entgegen, dass mau in den Ractcrien die nie-

drigste Form der Zeilen zu erblicken hätte, ebenso

der Meinung, dass die Zellen die letzte Lebenseinheit

sei. Nach dem von ihm aufgestellten Schema, welches

sich auf die Altmann'sche Granulatheorie stützt, sind

die einfachsten Ractcrien, an denen die Färbung voll-

kommen gleichmässig nur ein Körnchen von Kernsub-

stanz zur Anschauung bringt, als Autoblasten zu be-

zeichnen ; bei anderen Ractcrien linden sich mehrere

Autoblastcn, durch eine Art von Ausscheidungsproduct

zu einem lebenden Individuum vereinigt, das ist die

monäre, wieder etwas complicirtere Gebilde sind die

metamouären, während die Zelle schon einen compli-

cirten Microcosraos darstellt, der für den Pathologcu

zwar noch lange als letzte Lebenseinheit gelten wird,

theoretisch betrachtet aber ungleich complicirter ist,

als die Ractcrien.

Die in Strassburg angefertigten Arbeiten vou

Lcvy(20) und seinem Schüler Stolz (28) beschäftigen

sich mit der morphologischen Systematik derjenigen

Bacillen, welche unter Umständen Verzwei-

gungen, mindestens Y- förmige Gabelungen be-

sitzen. Während der von St. aus dem l'rin einer an

Pyelitis leidenden Patientin gewonnen ist, und gar keine

Ansprüche auf pathologische Redeutung erhebt, so ist

der von L. gefundene Microbe seines Herkommens

wegen bemerkenswert!). Er entstammt einem vom

Menschen herausgeschnittenen Lepraknoten, hat sich als

einziger Bacillus auf einer Mischung von Glyccrin-Agar

mit den» Rlute des Patienten sehr langsam entwickelt,

später aber immer mehr saprophytisches Wachsthum

angenommen, sodass er schliesslich auf gewöhnlicher

Gelatine üppige Culturen gebildet hat Die Erwartung,

dass sein Färbungsvermögen mit dem der Tuberkel«

bacillen oder Leprastäbchen übereinstimmen würde,

schlug fehl; über pathogenc Eigenschaften ist nichts be-

richtet, so bleibt also auch hier das morphologische

Verhalten die Hauptsache.

Rei einer Nachprüfung der Arbeiten von Arle-ing

und Dieudonnc über die Einwirkung von (••fei-

gem Licht, Sonnenlicht und Röntgenstrahlen au;

Wachsthum und Farbstoffbildung von R acter ien fanden

Heck und Schultz (4), dass diffuses Tageslicht in

allen Fällen die Entwickelung und Farbstoffbildung be-

fördert. Dunkelheit schädigt bei längerer Dauer •]':

Farbstoffbildung des Rae. aureus und Rae. fluoresce«,

directes Sonnenlicht verhindert schon bei kürzer*!

Einwirkung die Farbstoffbildung, späterhin tödtrt

es die Racillen. Ganz indifferent sind die Röntg«,

strahlen.

Reco (5) kommt unter Kritik der Nachprüft.:,;:

einiger Versuche von Ne isser zu einem von jenem er-

heblich abweichenden Resultate, indem er die Durch-

lässigkeit der Darmwand für Ractcrien als erwiesen,

und durch die Neisscr'schen Versuche als besüügt

annimmt, da es nicht angängig sei, die 13 Versuch*,

welche für die Durchlässigkeit der Darmwand jpre-k r,

gegenüber den 23 negativen einfach als Versuchsfehltr

zu bezeichnen.

Die durch längere Zeit fortgesetzten Untersuchun-

gen über die im Darm vorkommenden Bacterienarteu.

ihre Abhängigkeit von der Kost, das Verdrängtwerd«

einer Ractcricnart durch die andere, führen Lembk*

(19) zu dem Schlüsse, dass vielleicht in Zukunft

die Entfernung pathogener Racterieu aus dem Dann

durch die Einführung unschädlicher Arten zu er-

hoffen sei.

Smegmabacilleii, welche von breiten Condyhrr^ti

stammten, wurden auf schräg erstarrtem Agar, dwi

Oberflächo steril aufgefangenes Menschenblut war, IIS

Cultur gebracht. Später liessen sie sich auch aal

anderen Nährmedien cultiviren; beim Färben zeigt-

n

sie das Verhalten der Tuberkelbacillen. Die praciiselie

Wichtigkeit sieht Laser (18) darin, dass z. B. im l> u

die Unterscheidungen zwischen Tuberkelbacillen und

Smegmabacillcn durch die Cultur möglich ist.

2. Spcciollcr Thcil.

a) Tubcrculose und Lepra.

1) Auclavi, J., La tubcrculose chez le pigo ii.

rcchcrchcs sur la localisatiou du bacille tuberculeui

humain dans Torganisme de cet oiseau. Arch. de m^d

experim. IX. No. 3. (Die in Bauchhöhle mit mensch

liehen Tuberkelbac. geimpften Tauben starben, aber

ohne tuberculöse Erkrankungen; sie können wenigsten«

40 Tage nach der Infection virulente TuberkelbiC. in

ihrem Körper enthalten, namentlich in Lunge und Leb-r,

aber nicht im Rlut. Durch Uebertragung dieser bV
auf Meerschweinchen entstand eine chronische Ioca'c

Tubcrculose.) — 2) Dabcs, V. et C. Levaditi. Sto

la forme actinomycosiquc du bacille de la tubercuknc

Ibid. Novbr.
—

" 3) Dieselben, Dasselbe Bull- <k

l'acad. 15. — 4) Dieselben, Dasselbe. Compt. read.

T. CXVIV. — 5) Bonome, A-, Sulla pseudo-tuberru-

losi microbica. Archivio per le scienze med. Vol. XXL

No. 15. — 6) Carricre, G., Etüde experimenUle des

alterations histologiques du foic et du rein prodwtes

par les toxines tubereuleuses (tuberoulinc). Arch. d<

med. exper. IX. (Durch Tuberculininjection «

die Venen wurden bei Thieren Degenerationen in

den Epithelien von Leber und Nieren henror-

uigiiizsö oy Vjüo
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gebracht-, auch Entzündungen um die Arterien und
Venen wurden gefunden, dagegen keine Fettmetamor-
pli'i.v- noch Amyloid.) — 7) Fcrran, J., Note relative

mix aptitudes saprophytcs du bacille de la tuberculose,

"i ses affinites avcc le bacille du typhus et le coliba-

i-ille, et aux proprietcs immuuisautes et tberapeutiqucs

•lue possede oe bacille converti en saprophyte. Compt.
rcnd. T. 125. No. 15. (Durch ein besonderes Cultur-

v erfahren gewann P. eine Modilication des Tuberkel-
bacillus, die mit den Colibaeillcn Aehnliehkeit besass.

Mit abgetödteteu Culturen erzielte er bei Meerschwein-
chen Schutz Wirkungen.) — 8) Flcxuer, S., Pseudo-
iubereulosis hominis streptotriehia. John Hopk. bullet.

Ko. 75. (Vorläufig.- Mittheilung über den Befund eines

inseheinend neuen Microbcu, welcher in den mensch-
I i'-heu Lungen eiu der Tuberculose sehr ähnliches Krank«
kitsbild hervorbrachte.) — '.)) Fried rieh, I'., Leber
strahlenpilzähnliche Wuchsfortnen des Tubeikelbacillus
m Thierkörper. Deutsch, med. Wocheuschr. No. 41.
— ICD Kimla, Poupe et Vesely, Contribution ä la

Biologie et la morphologie du bacille de la tuberculose.

liaz. hebd. de med. et de cbirurg. No. 89. — 11) Le
Cou&t, E., Focal or insular nccrosis produced by the

bacillus of tubereulosis. Journ. of experim. med. ' Vol.

II. No. <». (Kleine Herde von Necrose in Milz und
Leber bei der Section tuberculöser Individuen.) — 12)

Hibben, Zur Entstehung der acuten Miliartuberculose,

Bemerkungen zu dem Aufsatz von C. Weigert. Dtsch.
m>d. Wocheuschr. No. 53. — 13) Storch, E., Lieber

den anatomischen Befund bei einem für Deutsehland
Hid"geneu Fall von Lepra tuberosa. Virchow's Arch.
Bd. 148. S. 889. (Ein mit Leontiasis behafteter 52jahr.
'alient, b< i d< m aus>i r n 'I r Haul LUeh in M V.

Hoden und namentlich der Leber reichliche Lepra-

btcitten gefunden wurden: die Abhandlung beschäftigt

v>h viel mit der Lagerung der Bacillen innerhalb oder
ausserhalb der Zellen, Verf. fand beides bestätigt. Es
»erden die Unterscheidungen nach Lage und Menge der

Bacillen, Verkäsung. Vorkommen von Riesenwellen

/wischen Lepra und Tuberculose besprochen.) — 14)
St raus. J., Cnntribution ä lYtude cxperimentale de la

tuberculose par ingestion (Nouveaux faits pour servir ä
la dislinction des bacilles de la tuberculose humaine et

aviaire). Arch. de med. exper. Tome VIII. — 15)

Dona, F., Die Zusammensetzung des Leprabai illen-

vhleiyis. Monatshefte f. pract. Dermatol. Bd. XXVI.
Die Färbungseigenschaften des Leprasehleims, die Grup-
pirung der Bacillen in demselben, die Fettbildung sind

hör nur kurz anzudeuten.) — 10) Weigert. C., ße-
DClkungen über die Eutstehung der acuten Miliartuber-

culose. Deutsch, med. Wochenschrift. No. 48. (Ver-
teidigung gegen die von Wild uud Bibbert vorge-

brachten Einwände gegen die Entstehung der Miliar-

tuberculose durch Einbruch käsiger Herde in die

Lymph- uud Blutbahn.) — 17) Wild, 0., üeber die

Lntstehung der Miliartuberculose. Virch. Arch. Bd. 14'.>.

S. 65.

Iu Ribbert's Institut bearbeitete Wild (17) die

Krage von dem Zustandekommen der acuten
Miliartuberculose und kam zu dem Ergebnisse, dass

die ton Weigert gegebene Erklärung eines Dureh-

bruchs in Luugenvenen nur für wenige Fälle zutreffend

sei. dass selbst da, wo ein solcher Durchbruch nachge-

wiesen werden konnte, die Menge der Bacillen häutig

nicht ausreichte, um die Ueberschwcmmung der Blut-

bahn zu erklären. W. stellt sich vielmehr vor. dass

• ine Vermehrung selbst weniger Bacillen innerhalb der

Blutbabn uud innerhalb d«-r Organe stattfinden könne,

wenn bei dem erkrankten Individuum eine gewisse Dis-

position vorhanden sei; auf diese Disposition weist das

von vielen erfahrenen Beobachtern betoute epidemische

Jibf*.*l>*rithl d*r KOfe.miutct. Meiern. ISi». bJ. L

Auftreten der Miliartuberculose, sowie dus häufige Vor-

kommen derselben nach Tuberculininjectionen hin.

Auf diese Abhandlung hat Weigert (IG) eine

Entgegnung geschrieben, in welcher er die Häufigkeit

hervorhebt, mit welcher sich ein Durchbruch käsiger

Herde ins Lymph- oder Blutgefässsystem nachweisen

lässt; Ribbcrt (12) bestreitet diese Angaben nicht,

hält aber den Durchbruch allein für das Zustande-

kommen der acuteu Miliartuberculose uicht für aus-

reichend.

Bei Gelegenheit einer unter den Kaninchen des

pathologischen Institutes zu Padua spontan aufge-

tretenen Epidemie von Pseudotuberculose
nahm B o n o m e (5) Gelegenheit, die Knötchen in der

Leber und in Lymphdrüsen genau histologisch zu

untersuchen, die Bac. zu cultiviren, uud Studien über

ihre Wachsthumsveränderungen und Virulenz anzu-

stellen. Er bestätigt im Wesentlichen die hierüber

bekannten Thatsachen und hebt die Veränderungen

hervor, denen die Bac. im Thierkörper iu Bezug auf

Form und Färbungsverhalten unterliegen.

Straus (14) berichtet über Untersuchungen, aus

welchen geschlossen wird, dass die Tuberculose der

Vögel durch eine andere Art von Tuberkelbacilleu

hervorgerufen wird, als die Tuberculose beim Menschen.

Es ist bekannt dass bei Hühnern vorzugsweise der

Darmcanal und die Bauchorgaue zuerst erkranken, und

man hat daher bei epidemisch auftretenden Hühner-

diarrböen die Vermuthung gehegt, dass der an Lungen-

schwindsucht kranke Wärter durch sciue Sputa die

Thiere inlicirt habe. St. hat nun durch viele Monate

unglaublich grosse Mengen bacillenreicher menschlicher

Sputa sowie Partikel tuberculöser menschlicher Lungen

an Hühner verfüttert, ohne dadurch Schädigungen ihrer

Gesundheit oder Tuberculose hervorzurufen. Andrer-

seits wurden Meerschweinchen, welche gegen die Fütte-

rung von Tubcrkelbacillcn vom Mensehen sehr empfind-

lich sind, mit grossen Mengen von Bacillen der Vogel

-

tuberculose gefüttert, ohne auch nur annähernd ähnliehe

Krankheitserscheinungen zu zeigen. Es fanden sieh auch

bei dieser Fütterung Knötchen im Coecum und aus-

nahmsweise allgemeine Tuberculose, bei Kaninchen

war das Resultat in so weit viel ungleicher, als diese

auch bei Fütterung mit Tuberkelbacillen von Menschen

weniger erkrankten und namentlich nicht in der Weise

an Abmagerung zu Grunde gingen wie die Meer-

schweinchen.

Babes und Levaditi (2) brachten Kaninchen
nach vorangegangener Trepanation je einen Cubikctm.

einer Reineultur von Tuberkelbacillen in das Gewebe

der Meningen und iu das Gehirn ein, und untersuchten

später an gefärbteu Schnitten die Gewebsveränderungen.

Die Bacillen, welche von ein- und mehrkernigen Zellen

vielfach umgeben oder aufgenommen sind, bilden zu-

sammenhängende Colonieu. welche eine ausserordentliche

Aehnliehkeit mit den Formen des Strahlenpilzes be-

sitzen. Der einzige Unterschied ist das Verhalten bei

Ehrlieb'scher Färbung. Die Verff. glauben, dass diese

Modilication im Waehsthum der Tuberkelbacillen in
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dem Kaninchengehiru in besonderem Grade begün-

stigt sei.

b) Pneumonie und Influenza.

I) Bernabeo, U., Sulla consenazione della vita-

litä c virulenza del pneumobacillo di Frankel e dello

strcptocucco di Feb leisen. Boll, della soc. di nat. di

Napoli. Vol. X. 2) Kraus, C. Ueber den Er-

reger einer influenzaartigen Kaninebenseuche. Zt*chr.

f. Hyg. Bd. 24. (Histologische und bacteriologisebe

Untersuchung der Lungen und Luftwege von Kanin-

chen, welche an einer spontan auftretenden, anscheinend

durch einen hier beschriebenen Bacillus bedingten

Seuche zu Gründe gegangen waren.) — 3) Fricke, <'.,

Ueber den sogenannten Bacillus mucosus capsulatus.

Ebcndas. XXIII. 3.

Um die Diplococcen mit ungeschwächter Lebens-

fähigkeit uud Virulenz beliebig lang aufzubewahren, be-

dieuto sich Bernabeo (1) 20cm lauger, 5mm weiter

Glasröhrchcu, welche zu einer Spitze ausgezogeti, steri-

lisirt wurden. Von dem getödteten Kaninchen wurde

unter Beobachtung der Asepsis das Blut iu die Röhr-

chen eingesogen, uud dieselben zugeschmolzen. Auch

für andere Hactcrien bewährte sich diese Conservirung.

Die umfangreiche l'ntersuchung von Fricke (3)

über den sogenannten Bacillus mucosus capsu-

latus umfasst den von Friedländer als Pneu-
moniebacillus und den vou Abel als Ozacua-
bacillus aufgeführten Microben, sowie eine ganze An-

zahl in Form und Wacbsthutnsverhältnissen mit diesen

nahe verwandter Bacillen. F., der auf Anregung und

mit Unterstützung von Eugen Frankel ein reichhal-

tiges Kranken- und Leicheninaterial untersuchen konnte,

kam zu dem Ergebnisse, dass die den Pneumobacillcn

ähnlichen Microorganismen in der Paukenhöhle, im Darm

und au vielen anderen Stellen gefunden werden, wo sie

augenscheinlich nur als seeuudäre Ansiedler gclteu

können, die vielleicht den Process verschlimmern, aber

nicht seinen Anfang bedingt haben. F. betrachtet die

ganze Gruppe als zusammengehörige Varietäten einer

Species, deren Verschiedenheiten in Culturen und beim

Thiereiperiment bei den einzelnen Arten zwar con-

stant sind, aber nicht speeifisch in dem Sinne, dass sie

nicht auch einer anderen Art zukämen. Die ganze

Gruppe thcilt er in 2 Abteilungen. Hauptvertreter der

einen ist der Friedländersche, Vertreter der anderen

der bei Ozaena von Abel beschriebene Kapselbac.

Letzterer wird nur als eine durch veränderte Lebensbe-

dingungen geschaffene Modification des ersteren be-

trachtet, er hält ihn für identisch mit dem sogenannten

Pneumoniecoccus und da er wie dieser an sehr ver-

schiedenen Orten und unter sehr verschiedenen Bedin-

gungen gefunden wird, so spricht er ihm seine Bedeu-

tung als specitischer Krankheitserreger ah. In der nor-

malen Mund- und Nasen-Kachenhöhle sind die Vertreter

dieser Baeillengnippe selten. Es ist sichergestellt,

dass pathologisch veränderte Secreto die Ansiedelung

der verschiedensten Mieroorganismen sehr begünstigen.

Im Darm kann der Friedtänder'sehe Bae. (Baeteriiim

laetis aerogenes) bei vorhandenem Catarrh die übrigen

Bacterien fast vollständig verdrängen, bei Rückkehr

zur Norm verschwiudet er wieder. Auch bei der

Ozaena erklärt F. das Vorkommen der Kapselbacilka

als eine secundäre Erscheinung, welche dadurch erklär»

wird, dass dieser Bacillus sehr geringe Anforderungen

an den Nährboden stellt, dass er selbst da, woBorktu

die Schleimhaut bedecken, also unter Luftabschluß,

noch gut gedeiht und erst in den vollständig getrock-

neten Krusten durch Ueberwucheruug von anderen Bic-

tcrien zurücktritt. Dass der bei Ozaena nachgewiesene

Kapselbac. nicht ausschliesslich an die Ozaenauase ge-

bunden ist, dafür spricht das Vorkommen von Ozaena

baeilleu an den verschiedensten Körperstellen (normet

Nebenhöhlen der Nase, Mittelohr, Bronchialschleim,

Endocarditis) ohne dass ein ozaenaartiger Process v»r-

banden ist.

[Jundell, I., Ueber Reincultivirung des Influeuu

baciirus. Mittheilung aus der mcdicinischcn Klinik des

Seratim-Spitales. Vortrag, bei der Zusammenkunft der

schwedischen Aerztegcsellschaft am 13. April IS97 gt-

halten. Hygiea. LIX. p. 62—78.

Vou November 189G bis Mitte 18U7 hat Verf. im

ganzen 35 Influenzafälle untersucht. In beinahe »Ilm

Fällen waren in den Strichen Diplococcen (Diplococeus

pneumoniae Fränkel) enthalten. Ausserdem fand er ia

vielen Fällen zahlreiche Coloniecn von Streptococci

und nicht selten auch manche Coloniecn von Staphylo»

006000, entweder weiss oder gelb. In keiuem seiner iO

ersten Fälle bekam er etwas zu sehen, was den Pfeiffer

sehen Influcnzabacillen ähnelte. Erst von Mitte Min

1897 an gelang es ihm. die Pfeiffer'schcu Influenu-

bacillcn zu Huden und auf Blut-Agar die zwölfte tienm-

tion davon zu cultiviren. Diese Culturen stammet

von den Sputa her, aber die Versuche des Verf.'s, ik

Bacillen aus dem Blute zu cultiviren, misslangen. In dam
als Influenza diagnostieirten Falle erhielt ). nui d«
Sputis den von Pfeiffer beschriebenen sog. Pseud>.-

influenzabacillus. An Kanineben hat Verfasser nach

Pfeiffer zwei Experimente gemacht, wobei die Sym-

ptome ganz die von Pfeiffer angegebenen waren.

In einem der Fälle des Verfassers, mit BW
chitis und Bronchopneumonie, wo lufluenzabacillcn ia

den Sputis mittels Cultur nachgewiesen worden, ent-

stand ein Empyem. In diesem fand sich nur der Dipl»

coccus pneumoniae. A. Fr. Kklnnd (Stockholm!.!

c) Typhus und Bacterium coli commune.

1) Capaldi, A. und B. Proskauer, Beitrag

zur Kenntniss der Säurebildung bei Typhusbacillen WM
Bacterium coli. Zeitschr. f. Hyg. XXIII. 8. — I)

Iiis. Hanson P., An a method of isolating and ident-

fying bacillus typhosus based on a study of baoillu-

typhosus and members of tbe colon group in semi

lid culture media. Journ, of experim. med. Tome II

Xovbr. — 8) Hugounenq, L. et M. Doyon, Sur wie

nouvelle fonetion chimi'jue commune au bacillus coli

et au bacille d'Eberth. Lyon med. 7. — 4) Klic, '.,

Zusammenstellung der Literatur zur Differcntialdiagn m

zwischen Baet. typhi abdominal, und Bact. coli c«mm.

Untersuchungen des Wachsthums beider Bacterien in

Nährböden mit verschiedenem Procentgehalt an Gcl.v

tine bei verschiedenen Temperaturen. Diss. Erlangt)

18%. — 5) K oll mann, F., Ueber Schnei limrounw-

rung von Meerschweinchen gegen Bact. coli commune

und eine neue Methode, die Virulenz der Colibacillen

zu steigern. Hygienische Rundschau. No. 12. — 6)

Levi, Ch.. De Ia meningite sereuse duc au pneum-

coquo. Arch. de med. exp-r. IX. — 5) Levy. E u

II. Bruns, Beitrüge zur Lehre der Agglutination. Bffl

klin. Woehenschr. No. 23. (Verf. bestätigen den po*i-

tiveu Ausfall der Gruber'schen Reaction nach Einfüh
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rung von keimfreien Filiraten.) — 8) Rcminglcr, I'.,

Note sur la sensibilite du bacille d'Eberth aux varia-

tmns de temperature. Lyon, medic. Juni. — 9) Ro-
det, Remarques sur les variations morphologiques du
bacillus coli et des microbes cu general. Arch. de

physiol. V. (Die menschliche Galle wirkt uicht wachs-
thumshindernd auf B. coli.) — 10) Scheffer, T., Dif-

terentieel-diagnose tussschen bacillus aerogenes en ba-

cillus coli commune door middcl van de immunniteits-

r^actic van Pfeiffer cn de agglutinatie-proef van Gruber.

Weekbl. for Gcneesk. August. — 11) Serafini. G.,

Sollt sviluppo del bacterium coli commune coltivato

anaerobicamento. Ricerchc sperimcntoli. Giorn. delle

m.».'. ital. d'Igiene. XIX. No. 2. (Bei anaeroben Cul-
turen verliert Bact. coli Wachsthumsfähigkeit und Vi-

rulenz.) (Weiteres über die Agglutination s. Bd. II,

Typhus.)

Das von Hanson His (2) zur Trennung der

Typhusbacillen von allen Microheu der C'oligruppc an-

^.gtbeue Verfahren beruht auf der Anwendung von

Hatten- und Röhrenculturcn. Für die ersteren werden

10 g Agar, 25 Gelatine, 5 Fleiscbextract, 5 Kochsalz,

10 Traubenzucker auf einen Liter Wasser geuommen.

Durch Salzsäure wird ein Säuregehalt von mindestens

t pCt. erzielt. Auf diesen halbfcstcn Nährböden ist

der Typhusbacillus der einzige, welcher fadenförmige

Colouicu und eine gleichmäßige Trübung hervorbringt.

\uch durch die Bewcguug der Stäbchen kann eine

l'utcrscbeidung erzielt werden.

Die Versuche von Capaldi und Proskauer (1)

verfolgten den Zweck, womöglich solche Nährböden her-

zustellen, auf denen deutlich der Unterschied
in Wachsthiira der Typhus- uud Colon-
bacillen bemerkbar würde. Ks gelang auf eiweiss-

Ireien Salzlösungen, bei denen der Stickstoff durch

Ammonium- Phosphat gegeben war, die Colonbacillen

unter starker Säurebildung zum Wachsthum zu briugeu,

»ihrend Typhusbacillen kein bemerkenswerthes Wachs-

tum zeigten, und die Reaction nicht veränderten. Bei

genau zusammengesetzter Lösung des Witte 'sehen

Pepton* mit 0,1 pCt. Mannit gewannen sie cineu Nähr-

boden, auf dem zwar beide Bacterienarteu wachsen,

aber nur die Typhusbactericu nach 20 Stunden starke

Säurebildung hervorrufeu.

Während der günstige Eiufluss häufig wiederholter

kahler Bäder auf Typhuskranke bisher einzig als eine

Wirkung auf den fiebernden Körper betrachtet worden

ist, so kommt Rem in gier (8) auf Grund von Ver-

suchen zu dem Krgebuisse, dass vielleicht auch eine

Ahschwächung der Bacillen im Spiele sei. Kr unter-

warf drei Cultureu von Typhusbacillen, welche bei 87°

im Brütschranke gehalten wurden, in derselben Weise

kühlen Bädera von 14°, wie Brandt es als Verfahren

gegenüber Typbuskranken vorschreibt, dabei stellte

sich schon nach 5 Tagen eine starke Abschwächung iu

dfr Virulenz heraus und nach 20 Tagen war auch die

Wachsthumsfähigkeit allmälig aufNull gesunken, während

die zur Controle andauernd im Wärmeschranke ge-

haltenen Röhrchen keine Abschwächung iu Wachsthums-

fähigkeit und Virulenz zeigten. Aehulichc Versuche

mit Bacillus pyoeyaneus und einem Bacillus vom Colon-

typus zeigten keiue Veränderung durch kalte Bäder.

d) Gelbes Fieber.

1) Sanarelli, G., The microbe of yetlow fever.

Med. rec. July. — 2) Sternberg. G., The bacillus of

Sanarelli. Amcric. journ. Sept.

Als Bacillus icteroides beschreibt S a u a

-

relli (1) einen Microben, welcher lür den speci-
fischen Erreger des gelben Fiebers ge-

halten wird. Er findet sich nicht etwa im Darmcanal

von Leichen, hier sind vielmehr Colonbacillen häufig in

Reinculturcn vorhanden, auch im Blute und in den

Organen ist er selten rein anzutreffen, nur in 58 pCt.

gelingt es überhaupt ihn aufzufinden. Als beste Methode

wird empfohlen. Leberstückchen, die der frischen Leiche

entnommen sind, bei 87* im Brütofen anzustellen, und

von den hierdurch vermehrten Bacillen Aussaaten zu

machen. Während Vögel refraetär gegen die Gifte

dieses facultativeu anaeroben Bacillus sind, so treten

namentlich bei Hunden schwere Vergiftungserscheinungen

auf, welche vor allem mit Fettmetamorphose der Leber

und der Niercucpithclien verlaufen, nebenbei eine Dann-

erkrankung wie bei Cyankaliumvergiftung hervorrufen.

Die Aehnlichkeit dieser Vergiftungserscheinungen lässt

S. vermuthen, dass er es mit dem Erreger des gelben

Fiebers zu thun habe.

Sternberg (2), der 187!» uud 1887 bis 1889

in Havanna, Rio de Janeiro, Vera Cruz die Ursache

des gelben Fiebers zu ergründen versucht hatte, war

zu dem Ergebnisse gelangt, dass der Erreger dieser

Krankheit unmöglich ein im Blute, in den Ge-

weben oder im Darm der Kranken wuchernder Ba-

cillus oder ähnlicher Microbe sein könne, da seine

zahlreichen Untersuchungen, die auf diese Vermuthiing

begründet warcu, nach seiner Meinung zu einem Er-

gebnisse hätten führen müssen. Als nun Sanarelli
einen von ihm gefundenen Bacillus icteroides
als den Erreger des gelben Fiebers be-

schrieben hatte, erinnerte sich St. eines in seinem

Berichte als x bezeichneten Bacillus, der aus Leber

stücken von menschlichen Leichen, die einige Zeit

aufbewahrt worden waren, cultivirt wurde. Sowohl

diese Art der Gewinnung, ferner das Vorkommen nur

in der Hälfte der Gelbfiebcrlcichcn. sein Wachstlium

und sein Verhalten beim Thierversuehc machen es

wahrscheinlich, dass er selbst den Sangalli'schen Ba-

cillus bereits geprüft hatte, und seine ausschlag-

gebende Bedeutung für die Actiologie
des gelben Fiebers deshalb abgelehnt
hatte, weil er diesen Microben in zahlreichen Fällen

bei typischem gelben Fieber vermisst hatte. Weitere

Nachprüfungen sollen mit den noch in seinem Besitze

befindlichen Culturcn angestellt werden.

c) Pest.

1) Nepveu.ti.. Etüde sur les h'-sioiis infeeticuses

de la peste. Compt. reud. T. CXXIV. (Besehleibung

von Orgaustücken eines in Bombay gestorbenen Indiers,

die microscopische Untersuchung ergab überall Bacillen,

Entzündungen verschiedenen (irades, Oedem, Blutungen

und degeiorative Organ Veränderungen.} — 2) Wladi-
miroff, A. und K. Kresling, Zur Frage der Nähr-

medien lür den Bacillus der Bubonenpcst uud sein Vcr-
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halten zu niederen Temperaturgraden. Deutsche med.
Woehrnschr. No. 27. (Bacteriologischc Studien über

Culturen der Pestbacitlen, Widerstandsfähigkeit gegen
Frost etc.)

0 Schimmelerkrankungen.

1) Arkle, C. and F. Hinds, A case of pneumo-
uomycosis. Fathol. transact. T. 47. p. fi. (Bei einem
22 jährigen Landarbeiter stellte sich unter den Erschci-

nungen von Cyauose, Anfälle von Dyspnoe und Fieber

eine Lungenerkrankung ein, welche nach 3 Monaten
mit dem Tod endete. Bei der Sectiou ergab sieh ausser

starkem Emphysem keine auffallende Gewebsverände-
rung; Fräparate, die in Müller'scher Flüssigkeit gelegen

hatten, enthielten Schimmclwucherungen. welche für

Aspergillus angesprochen wurden, obwohl keine Fructi-

tication gefunden wurde.) — 2) Letten nc, A., De
raspergillosc. Arch. gener. de med. Februar. (Zu-

sammenstellung der Literatur über Aspergillus fumi-

gatus.) — 3) Teissier et Guinard, Recherches ex-

perim. sur les effets des toxines microbiennes et sur

quelques influences capablcs de les moditier. Arch. de

med. exper. IX. No. 5. (Beschreibung von Sooreul-

turen auf verschiedenen Medien, namentlich auf pepto-

nisirter Gelatine; es scheint den Verf. unbekannt SU

sein, dass Kef. nicht nur zuerst Rcinculturcn dieser

Pilze angestellt, sondern auch ein Verfahren angegeben

hat, um mittelst Pflaumendecoct - Gelatine den Soor

trotz aller im Munde vorhandenen Bacterien sogleich

in isolirteu Culturen zu erhalten. Thierversuche er-

gaben dasselbe, was Kl cm per er u. A. beschrieben

haben.) 4) Unna, F.. Bemerkungen über Züchtung
und l'luralität der Trichophytonpilze. Monatsh. für

praet. Dermatol. Bd. XXIV.

g) Diphtherie und Scharlach.

1) Baumgarten, F.. I'ntersuchungen über die

Pathogenese und Aetiologie der diphtherischen Mem-
branen. Berl. klin. Woeheuschr. No. 32. (B. steht

der Annahme von der Bedeutung der Diphtheriebacillen

skeptisch gegenüber und betont die Bedeutung der

Streptococcen.) — 2) Berkley, H., Lesions induced

by the action of certain poisons OD the nerve cell.

John Hopk. bull. Februar. (Beschreibung von dem
Gehirn eines au Diphtheriegift gestorbeneu Meerschwein-

chen«!. Veränderungen an Blutgefässen de* Gehirns, der

Neuroglia und Nervenzellen.) — 3) v. Düngern, Die

Bedeutung der Mischinfection bei Diptherie. Zieglers

Beitr. Bd. 21. S. 104. (Thierversuche über die

Giftigkeit und Virulenz der Diphtheriebac. und die

Beeinflussung ihrer Schädlichkeiten durch Streptococcen.)

— 4) F.yre. .1.. On the xerosis bacillus. Fathol.

transact. T. 47. p. 334. — 5) Feinberg, Ueber das

Verhalten des Klcbs-Loeffler'schen Diphthcriebacillus in

der Milch, nebst einigen Bemerkungen zur Sterilisation

derselben. Zeitschr. f. klin. Mediein. Bd. 33. Heft 5

und f». — 6) Kanthack, A. and J. Stephens, The
escape of diphtheria baoilli into the blood and tissucs.

Pathol. transact. T. 47. p. 361. — 7) Ncisscr.M.,
Zur Differentialdia>jnose des Diphtheriebacillus. Zeitschr.

fürHyg. Bd. XXIV. S. 443. — 8) Peters, A., l'ebcr

das Vcrhältniss der Xerosebacillen zu den Diphtherie-

bacillen, nebst Bemerkungen über die Conjunctivitis

crouposa. Deutsche med. Woeheuschr. No. '.). (Zur

sicheren Unterscheidung der Diphtheriebacillen von ähn-

lichen bei croupöscr Bindehautentzündung vorkommen-
den Microben hält P. die Prüfung der Virulenz bei

Meerschweinchen für uncrlässlieh. In derselben Arbeit

erwähnt er. dass auch mit virulenten Diphtheriebacillen

der Meersehweinehenversuch negativ ausgefallen Bei.) —
9) Prochaska, A., Die Pseudodiphtheriebacillen des

Karbens. Zeitschr. f. Hygiene. Bd. 24. (Auch P.

kommt zu dem Ergebnisse, dass zur Unterscheidung der

echten von falselieti Diphtheriebacillen ein einziges

l'XD THIERISCHE PARASITEN.

Merkmal nicht genügt, und dass zu deu Farburj^!;

und Culturversuchcn womöglich Thierversucht; hmzj.

gefügt werden müssen.)

Fciuberg (5) stellte eine Untersuchung an über

die Stoffwechselproductc, welche durch Dipbthervkv

cillcn in steriler oder in einer Milch hervorgerufta

wurden, die mit Heubacillen inficirt war. In der

ersteren rufen sie keine Eiwcisszersetzung hervor.

findet sich Milchzuekergährung, ein bestimmter (Sni

von Alcalescenz der Milch bringt die reichlichste Toviii

bildung hervor. Bei neutraler Reaction vermehr

sich die Bacillen zwar, die Toxinbildutig steht abo

nicht in gradem Vcrhältniss zur Bacillenvermehruiig.

Die Vorschriften, welche M. Neisscr (7) giebt,

um möglichst schnell und sicher in dem Belag r«

Tonsillen oder in Secreten der Mundhöhle und d-r

Bindehaut des Auges Diphtheriebacillen nachzuweis«.

beben hervor, dass man nur ausnahmsweise ohne Col-

turverfahren auskommen kann, und dass in der Mehr-

zahl der Fälle genau regulirte Culturen auf dein b*
;

100° erstarrten Rinderblutserum bei 34—35° vorm

nehmen sind. Werden von solchen Sorumplatten imti

etwa 6 Stunden langer Cultur Klatschpräparate »op-

fert igt, so zeigen sich an diesen jungen Bacillen d»

am meisten characteristischen Formen, da diese ziem-

lieh langen, schlanken, leicht gekrümmten an den El-

den zugespitzten Stäbchen hierbei in einer eigenartig :i

Haufenbildung angeordnet liegen. Sehr charactemtsd

ist ferner die Doppelfärbung mit einer alcoholiscli

durch Eisessig sauergemachten Methylenblaulösung uii'i

Nachfärbung mit Vesuvin. Das Trockenpräparat, *elche<

nothwendig aus einer Serumcultur von 9—24 Stunden

Alter stammen muss, wird zuerst mit der sauren He-

thylenlösung 1—3 Stuudcn gefärbt, dann abgespult,

dann kurz nachgefärbt, wobei die braunen bVilln

mit 2 oder 8 blauen Kömchen tingirt werden. Werner

characteristisch ist die durch Titrirung zu ermittelnd-

Säurebildung und am wenigsten zuverlässig die Probe

auf die Virulenz bei Meerschweinchen, da hierbei ne

gative Ergebnisse noch nicht beweisend für deu *»rad

der Viruleuz oder dessen Fehlen dem Menschen geget:

über sind. Es werden dann Xerosebacillen und an-

dere den Diphtheriebacilleu ähnliche Microben aus-

fährt und ihr Verhalten in Klatschpräparaten und

Doppcllärbung beschrieben.

h) Eiterung.

1) Bern ab eo, G., Le cause predisponenti alle

localizzazioni batteriche nel ccrvello. Boll. delU Mf.

di nat. di Napoli. Vol. X. — 2) Brault, J. et J.

Rouget, Ktude clinique et bacteriologique ffuw

pscudo-mycosc observee en Algerie. Arch. de med

exper. IX. No. 2. (Beschreibung zweier in Algier b*

obaehteter eigenartiger Ulcerationen der Haut rat'

grossen Fistelbildungen, die später in Heilung übe.'

gingen, die dabei gefundenen Bacterien werden aU

lange Stäbchen beschrieben: es soll eine Symbi'H

zweier Mieroben vorliegen.) — 3) Bruns. II.. l>ber

die Fähigkeit des Pneumococcus Fränkel locale Eiteren

gen zu erzeugen. Berl. klin. Wochenschr. No. 17. lB.

erzeigte bei Meerschweinchen Peritonitis und Menin

.gitis.) — 4) Dubois, L., De Paction des couraats dt

haute frequence sur la virulence du strepto«"]y-
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Compt. rend. CXXIV. (Nach Durchleitung starker

Strome fand eiu verändertes Wachsthum eitererregender

Streptococcen statt, dieselben hatten an Virulenz etwas

abgenommen, Antitoxine waren nicht gebildet; die Ver-

buche abgeschwächte Culturen zu Präventiv- Impfungen
zu beuutzen misslaugen.) 5) Dunham, K., Report

Ol five casea of iulcetion by the bacillus aerogenes

oapsulatus (Welch.). John Iloph. bull. No. 73. —
Iii Derselbe, Observation» to deterraine the motility

of the bacillus aerogenes capsulatum under anaerobic

conditions. (Casuistik über 5 Fälle, in welchen der

Bat-, aerogenes capsulatum den Tod herbeigeführt oder

wenigstens beschleunigt hat. nebst Angaben über seine

Cultivirung.) — 7) Gonget. A., Infections ln'patiques

eiperimentales par le proteus vulgaris. Arch. de med.
eiper. No. 4. — 8) Horn, F., Ueber das Vorkommen
von Proteus vulgaris bei jauchigen Eiterungen. Üiss.

Erlaugen. — 9) Klein, E., Hemarks on a coceus pa-

'.hi'.geuic to man and animals: staphylococcus haemor-
rhagicus. Brit. med. journ. August. (Beim Scheden
erkrankter Schafe hatten sich Arbeiter eine Eruption

von kleinen Bläschen der Haut der Hände zugezogen,

aus denen K. einen pathogeuen Staphylococcus ge-

wann.) — 10) Nicholls, A., Notes on some cases of

infection by the bacillus aerogenes capsulatus. Brit.

med. journ. Decembcr. (In den mitgetheilten Fällen

»urdc dreimal (iasbildung bei allgemeiner Prämie ge-

tuuden und auf ciue bei Lebzeiten eingetretene Misch-

infection von Eitererregern und dem Bac. aerogenes
oapsulatus bezogen, in einem Falle war die Gasbildung
cvJaveriis; durch Anlegen anaerober Culturen Hess sich

der Bac. leicht finden.) — 11) Noesske, IL, Versuche
über die FarbstofTbildung des Bacillus pvocvaneiu.
Bruns' Bcitr. XVIII. 1. - 12)Wilms, Ueber den
Meningococcus intrncellularis. Deutsche med. Wochen-
Hhrift. No. 21. (Auch bei Fällen von sporadischer

eitriger Meningitis fand W. den von Weichselbaum als

L'rsachc der epidemischen Meningitis angenommenen
Diplococcus intraccllularis.)

Die experimentelle Untersuchung von Bernabeo

(1) beschäftigt sich mit der Frage des Locus miuoris

resistentiae. Er unterband Kaninchen eine oder

beide Garotiden, erörtert die folgende locale Anämie

und bespricht die Folgezustände, welche man zur

Erklärung dafür aufgestellt hat, dass die Unterbindung

der Carotis bei Menschen und bei höheren Thieren viel

<ä' letärcr wirkt als bei Kanincheu. Er spritzte dann

B. coli commune, Typhusbacillen, Diplococeen den Thieren

ein und fand, dass einmal die toxischen Wirkungen

nach voraufgegangener Artcrienligatur stärker waren

als bei den Controlthieren und constatirte ferner, dass

die Artcricnunterbindung die Ansiedelung der patho-

gnen Microben im Gehirn beförderte. Die Ergebnisse

sind mit Vorsicht aufzunehmen, da bekanntlich bei

wichen Thierversuchen die äusseren Wunden allein

-inen erheblichen Kinfluss auf den Verlauf einer Bacterien-

infection üben, wodurch sich am einfachsten die An-

gabe von B. erklärt, dass die Unterbindung der Carotis

um so weniger Einfluss auf die spätere Infection aus-

übt, je längere Zeit zwischen beiden Experimenten ver-

flossen sei. <; Tage nach der Ligatur war die Wirkung

einer Bacterieneinspritzung uicht mehr verschieden von

derjenigen bei Kaninchen ohne Carotisuuterbindung.

Die Untersuchung von Noesske (11) über den

Bacillus pyoeyaneus kommt zu dem Ergebnisse, dass

die verschiedenen Färbungen, welche man in Cultureu

bisher angetroffen hat, nicht auf zwei verschiedene

Arten zu beziehen sind, sondern dass ein und dieselbe

Art je nach dem Nährboden zwei verschiedene Farb-

stoffe bildet, nämlich einen blauen, in Chloroform lös-

liehen, das Pyocyanin, und den gelbgrün fluorcsciren-

den, in Chloroform unlöslichen, die Pyoxanthose. Die

Farbstoffproduction und die Entwicklung des aroma-

tischen Geruches sind von einander unabhängige Eigen-

schaften des Bacillus; je üppiger das Wachsthum. desto

geringer die Farbstoffmenge.

Gouget (7) spritzte Reinculturen von Proteus

vulgaris in die Gallengänge von Hunden und Kaninchen

ein, wodurch heftige Entzündungen hei vorgerufen

wurden. Einspritzung in die Pfortader oder sonst ins

Blutsystem brachte Endocarditis, Aniyloidentartung und

verschiedentliche andere Organcrkrankuugeu hervor,

aber selbst bei gleichzeitiger Unterbindung des Gallen-

ganges entstand keine Entzündung der Gallengängc

innerhalb der Leber.

i) Actinomycose und Saccharomy cosc.

1) Abe>, C, Drei Fälle von tödtlieh verlaufender

Actinomycose. Ziegl. Beitr. Bd. 22. S. 132. (Hei

der ausserordentlichen Häufigkeit solcher Fälle muss
auf eine Wiedergabe der t'xsuistik dieser mit Wirbcl-
abscessen, Knotcnbildungcn im Herzen und Eiterungen

in zahlreichen inneren Organen einhergehenden Fälle

verzichtet werden.) — 2) Crookshank, E., Actinomy-
cosis and madura disease. The lancet Januar. (Das

seltene Vorkommen der Actinomycose in England wird

von C. auf die wenig bekannten Symptome und das

Vernachlässigen microscopischer Untersuchungen be-

zogen und in übersichtlicher Form Anleitung dazu cr-

theilt.) — 3) tiilkinet, G., Becherches sur le sort

des levures dans Forganisme. Arch. de med. exper.

IX. No. 5. - 4) Pilliet, A., L'actinomycose.

2 nie etude clinique. Progn-s med. VI. No. 46. — 5)

Poncet, A. et L. Bi' rard, De l'actinomycose humaine,
particulierement cn France. Lyon med. No. 31. —
6) West, S., Case of primary actiiiomycosis of the

pleura in a child of six. With a table and analysis of

recorded cases of primary actinomycosis of the hing

and pleura. Pathol. transact. Vol. 48. p. 17.

Nach einer Besprechung der Busse 'sehen Arbeiten

über pathogene Hefcu kommt Gilkinct (3) auf die

früher discutirte Frage nach dem Schicksal nicht patho-

gener Bierhefe im Thierkörper zurück. Er fand, dass

bei Einspritzung in die Venen schon nach G Stunden

das Blut keine Hcfczcllcn mehr enthielt, und dass nach

24 Stunden in keinem Organ weder durch Schnitte

noch durch Culturen todte oder lebende Hefen nach-

zuweisen waren. Eine Ausscheidung durch die Nieren

oder Leber erschien ausgeschlossen ; Versuche mit

Rinderblutserum ergaben, dass in demselben die Hefen

abgetödtet wurden, unabhängig von der Temperatur,

eine Verdünnung des Serums mit Wasser brachte eine

Verzögerung in der Abtödtung hervor. Hefen, die in

Capillarröhrchcn in die Bauchhöhle bei Kaninchen ein-

gebracht wurden, starben ab, ohne dass Leucoeytcn in

den Röhrchen gefunden wurden; auch Versuche mit

künstlich erzeugtem Oedem ergaben die Abtödtung der

Hefen durch das /.ellenfreie Serum: worin die speci-

tische Serumwirkung besteht, ist nicht ermittelt
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B. Thierische Parasiten.

Allgemeines.

1) Dubrcuilh et Beille, Los parasites animaux
de la peau humaiiu-. 8. Paris. — 2) P ei per, E.,

Zur Symptomatologie der thierischen Parasiten. Deutsche
med. Woebensehr. No. 48. — 3) Posselt, A., Der
Echinococcus multilocularis in Tirol. (S. A.) gr. 8. —
4} Roche, V., Quelques loealisations rares de l'echino-

coijue. 8. Lyon.

Bandwürmer.

1) Blanehard, K., Lc Davainea madaga^cariensis

ä la Guyane. Bullet, de l'acad. T. 37. (Betrifft das

Vorkommen der Taenia madagaseariensis iu versehie-

denen subtropischen Ländern, Beschreibung des Para-

siten, Vorkommen bei Kindern und Erwachsenen; als

mutmasslicher Zwisehenwirth wird ein Insect ange-

nommen. Sicheres fehlt.) — 2) Eberson, .1., Over
Echinococcus der Longen. Wetkblatt. 27. II 3)

Gianni. G., Contributo clinieo ed anatomieo allo

studio del cisticerco del cervello umano. Riv. di Fre-

niatria. XXIII. 3. (Multiple Cvsticerken in der Pia

mater der Gehirnrinde.) — 4) Klehmet, Ueber einen

Fall von Echinococcus des Herzmuskels und der Lun-
gen. Deutsche milit.-ärztl. Zeitschrift. 10. (Bei der

Section eines Soldaten fand sich Empyem mit Echino-

cocci! und ein apfelgrosser Echinococcus iti der Wand
der rechten Herzkammer, welcher hier die Museulatur
völlig zum Schwund gebracht hatte, nach aussen von
dem festverwachsenen Herzbeutel, innen vom Endocard
begrenzt war.) — 5) Kratter, .1. und L. Böhmig,
Ein freier fiehirncvsticcrcus als Ursache plötzlichen

Todes. Ziegler's Bcitr. Bd. 21. S. 25. (Ein Cysti-

cercus im dritten Ventrikel hatte bei einem Knaben,
der früher wenig Erscheinungen dargeboten hatte, plötz-

lichen Tod unter stürmischen Symptomen bewirkt; im
dritten Ventrikel lag eine 14.5 mm lange, 1 1 mm in»

Durchmesser betragende Blase, daneben ein degene-

rirter Scolex ohne erkennbare Sauguäpfe und Haken.)
— C) Wenn icke, L., Ueber zwei Fälle von Cysti-

cercus racemosus. Ebendaselbst. Band 21. S. 243.

(Zwei Krankheitsgeschichten und Sectionsbefunde. bei

denen durch die Cvsticerken des Gehirns der Tod
herbeigeführt wurde.) — 7) Derselbe, Dasselbe.

Dissertation. Erlangen. — 8) Pericie, B. und
v. Lalic, Beitrag zur Kenntniss der Echinococcen-
krankheit des Menschen. Wiener med. Fresse. No. 30,

31 u. 32.

Trichinen.

1) Brown, T., Studies on trichinosis. .lohn Hopk.
bullet. No. 73. (Klinische Beobachtung nebst Blut-

untersuehuug: microscopische Besehreibung der Muskel-

veränderungeu bei Trichinosis.) — 2) Stransky. F. v..

Ein Fall von Trichinose. Präger med. Wochenschrift.

No. 50.

[Meybaum, Joseph und Seweryn Sterling, Tri-

chinosis. (iazeta lekarska. No. 8, i>, 10.

Die VcrfT. hatten Gelegenheit, in Lodz einige Fülle

von Trichinosis genau zu beobachten und geben in drei

Kraukheitsgesehichten die Resultate ihrer klinischen

Beobachtungen wieder. Alle drei Fülle verliefen acut

und endeten mit Genesung. Hirsch (Krakau).]

Anchylo.stomia.sis.

Ferrante Aporti, Richerche sulla patogen^i

dell* anemia da anchilostoma. Arch. ital. di Clin, mtl

XXXVI. (Die an Kaninchen angestellten Versuch'

lassen die Theorie von einer toxischen Wirkung da

Ancbylostomen und der hierauf beruhenden Anämie ifa

unwahrscheinlich und unbegründet erscheinen.)

Anguillula.

Teissier, F., Nouvelle contribution ä l'etadr &
Tanguillule stcrcorale. Anguillose cxperimentale d? la

grenouille. Arch. de med. exper. T. VIII.

Als Cochinehina - Diarrhoe beobachtete Teissitr

auch in Madagascar einen Fall von Diarrhoe mit iater

mittirendem Fieber, welches durch Chinin nicht xu bi-

seitigen war, und fand später im Darminhalt Angiii!-

lala stercoralis. Er stellte Versuche an über die Be

Ziehungen dieser Art der Rhabdotninidcu und kam zu

dem von Lcuckardt gewonnenen Ergebnisse, di->

A. stercoralis und A. intestinalis EntwickeluugsartK,

einer Speeies sind, da bei Fröschen, die er inti<;r.

hatte, die Anpassung beider EntwickclungsJormfn I"

obaehtet wurde. Die A. stercoralis kann, ohne durch

das Stadium der A. intestinalis hindurch zu gebt",

direct zwei Varietäten hervorbringen, eine kleine, wel«-L-

beim Menschen als Parasit lebt, und eine grosse, wekfci

faeultativcr Parasit beim Frosch ist.

Distoma.

1) Otto, R., Beiträge zur Anatomie und Histologi.-

der Amphistomeen. Deutsch. Zeitschrift für Thieiwi

Bd. 22. — 2; Sondern, F., Distoma hematobimt.

description of a case. Med. news. Mai.

Pilaris.

1) Albarran, .1. et L. Bernard, Sur un w if

tumeur epitheliale duc ä la Bilharzia haematobia. Arch.

de med. exper. T. IX. — 2) Manson, F., On certiij

new speeies of nematode haematozoa occurring ">

America. Brit. med. journ. Dec. (Die BeschreibuM

verschiedener Filariaartcn in den Tropen.) — 3) Tonil,

('., Filariasis: lymph scrotum and varicose grain gland>.

Ibid. April.

Bei der Section eines an Bilharziosis gestorben«

Egyptens fanden Albarran und Bernard (1) w
schwere Entzündung der Harnblase mit Hydronephr

W

und Pyelonephritis. Diese acuten Entzündungen wartl

entstanden auf der Basis einer KrebsWucherung, v r-

nebmlich in der Submucosa der Harnblase. Die micro-

seopische Untersuchung ergab neben den echten Kreh-

Wucherungen innerhalb des Bindegewebes reichlich

Anhäufungen von Bilharziaeicrn und dieser Benin*!

wird dahin gedeutet, dass die Anwesenheit der Eier dk

Krcbswuchcrung hervorgerufen habe.

Milben und Infusorien.

1; Gurwitsch, M., Balantidium coli im mensrb

liehen Darm. Petersb. med. Wochensehr. No. 7.
-
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2) Lauenstein, C, Ueber einen Befund von „Leydenia
mipara Schaudinn*. Deutsche med. Wochenschr.
der Section einer an Krebs zu Grande gegangenen

Frau, deren Bauchwassersucht mehrmals durch Function
abgelassen war, fanden sieb die als Leydenia gemmipara
Schaudinn beschriebenen Amoeben im lebenden Zu-

stande.) — 3) Mi'gnin, Un aearien dangereux des iles

de la mer des Indes. Bull, de l'acad. 33. (Bei Vögeln
hiutig vorkommende gefährliche Milbe, welche bei

Menschen, namentlich bei Kindern Hautjucken und
Entzündungen an Fingern und Armen hervorrief [Holo-

thyrus coceinella Gervais].)

Protozoen, Malariaparusiten.

1) Gebhardt, W., Ueber zwei von Frotozoen er-

zeugte Pylorustumoren beim Frosch. Vireh. Archiv.

Bd. 147. S. 530. (Zwei haseluussgrosse Neubildungen
am Pylorus von epithelialer, nicht krebsiger Structur,

hervorgerufen durch eine nicht genau zu bestimmende
Coccidienart.) — 2) Mac Call um, Od the patbologjr

i;f h.vmatozoan intections in birds. John Hopk. hüll,

lliirz. — 3) Man so u. F., A method of staiuiug the

roalaria flagellated orgauism. Brit. med. journ. July.

A) Moser, W., The alleged llagellate malarial

parasite versus the amoeboid contraetility of the red

blood cell. Med. ree. Febr. — 5) Pluymers, L..

Üts sarcospnridies et de leur röle dans la pathogeuie

des myosites. Arch. de med. expür. T. VIII. (Die

Abhandlung enthüll Abbildungen von Miescber'scheu

Schläuchen und der durch sie hervorgebrachten Muskel-

veränderungen, denen F. die Bedeutung einer Todes-
ursache zusehreibt, wenn sie im Herzen oder Zwerchfell

auftreten.) — 6) Ross. R., Surgeon-captain Hehir and
the parasite of malaria. The lancet. Februar. — 7)

Schubert, M., Ueber die Züchtung der Amöben auf

festen Nährböden. Hyg. Rundschau. 2. — 8) Zie-
mann, H., Zur Morphologie der Malariaparasiten. Cen-
tralblatt für Bacteriol. Bd. XXI. No. 17—13. (Be-

schreibung von Malariaparasiten sowohl der einheimi-

schen als der in Kamerun vorkommenden Formen,
wobei namentlich die innerhalb der rothen Blutkörper-

chen vorhandenen Chromatinliguren und deren Ver-

änderungen, die K.erutheilungen der Parasiten
beschrieben und durch eine beigegebene Tafel erläutert

werden.)

Um die Malariaparasiten zu färben, bedient sich

II anSO 0 (3) kleiner Stücke von befeuchtetem Lösch-

papier, aus denen er durch Kinkniffen feuchte Kammern

für je ein Deckglas herstellt. Sofort nach der Ueber-

tragung des Bluttröpfchens wird dasselbe mit einer

Nadel ausgebreitet, nach '/j—l .ständigem Aufenthalt in

der feuchten Kaminer getrocknet, in absoluten Alcohol

gelegt, mit Carbol- Fuchsin gefärbt.

Allgemeine Pathologie

bearbeitet von

Prof. Dr. J. v. MKKl\»i in Halle und Prof. Dr. 0. ISRAEL in Berlin.

I. Physicalische und chemische Unter-
suchungsmethoden.

1) Babueke, R., Die Bedeutung des GHrtner-
schen Hämatocrits. Inaug.-Dissert. Königsberg. — 2)

v. Bäsch, Das Trommcl-Stcthoseop. Wien. med. Fresse.

No. i). (Eine Marey'sche Trommel, deren Boden mit

einer harten Kautschukplatte bedeckt und mit 2 Hör-
s^'hläuchen versehen ist.) — 3) Derselbe, Der Nach-
weis der Lungenschwellung und Lungenstarrheit durch
Röntgenstrahlen. Wien. med. Wochenschr. No. 5. —
•U Derselbe, Practische Winke dir den Gebrauch und
die Vcrwerthung des Sphygmomanometers. Wien. med.
Blatter. No. 28. — 5) Benedikt, M., Beobachtungen
und Betrachtungen aus dem Böntgen-Cabinette. Wien,
med. Wchschr. No. 9 ff. — 6) Durham, Herbert F.,

Notes on the examination of the blood 1) scrum
diagnosis 2) a form Hämocytometcr. Edinb. Journ.
Oct. p. 347—355. (Zählapparat von Thoraa - Zviss mit
geringer Modifikation nach Dr. Oliver sowohl der Pipette
als der Zahlkammer). — 7) Des tot, M., Les troubles

physiologiques et trophiques dus aux rayons X. Uompt.
rend. 124. — 8) ««rote, 0., Das Pnonendmoop und

die Frietionsmethodc. Münchener med. Wochenschr.
No. 10. — 9) Grün mach, E., Ueber die Bedeutung
der Röntgenstrahlen für die innere Mcdiein. Therap.

Monatsh. Januar. (Bedeutung der Strahlen für die Be-

stimmung der Lage und Grösse des Herzens.) — 10)

Herz. M., Eine neue Methode der Thennopalpation. —
11) Herz, M. und Th. Hiebel, Ueber Thennopal-
pation. Wien. med. Presse. No. 7. u. 8. — 12) Hoff-
mann, A., Beitrag zur Verwendung der Röntgenstrahlen

in der inneren Mediein. Berl. klin. Wochschr. No. 9.

— 13) Levy-Dorn, M., Verwerthbarkeit der Röntgen-
strahlen in der practisehen Mediein. Deutsche med.

Wochenschr. No. 8. — 14.) Derselbe, Zur Kritik und
Ausgestaltung des Röntgenverfahrens. Berl. klinische

Wochenschr. No. 50. — 15) Litten, Ueber die Auf«

reeht'sche Frictionsmethodc. Deutseh. med. Wochschr.

No. 10. (Nach L. sind die Geräusche durch die Span-

nungsverhältuisse der Haut bedingt.) — 16) Lloyd,
W. F., The specific heat of human blood. Brit. med.
Journ. Oct. US. (Methode, die specitischc Wärme des

Blutes zu bestimmen.) — 17) Mali na, Fr., Zur Aus-

eultation des Stimmgabeltones. Wien. med. Wochschr.

No. 23. — 18) Ol Her. M., Demonstration par les
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rayous de Röntgen de 1a regeneration osseuse eliez

l'hommc ä la suite des Operations chirurgicales. Compt.

rend. 124. — 19) Springer, M. et D. Serbanesco,
Reeherches rar les causes des troubles de la croissanee

a l'aidc des rayons de Röntgen. Ibidem. — 20)

Stengel, AI fr.,' The valuc of auscultatory percussion

in diagnosis. Hoston Journ. CXXXVI. No. 15. — 21)

Thompson, H. Campbell, The Roeu igen - rays in

mediral diagnosis. Lancet. Sept. 18. (4 Fälle von

Aneurysma Aortac mit Röntgenstrahlen dargestellt).

— 22) Wassermann, JH Zur Diagnose innerer Krank-

heiten dureh Röntgenstrahlen. Wiener klin. Woehen-
sehr. No. 4. - 2») Will iams, Francis H.. X - rays

in thoraeic diseases. Amer. .lourn. of med. Sc. Vol.

114. p. 6G5ff. — 24) Wright, A. K., Note on the

teehnique of serum diagnosis of acute specific fevers.

Brit. med. Journ. p. 13'.'. (Capillarpipette und Scdi-

mentntionsröhre für Fingerblut.) — 25) Ziegelroth,
Das specilisehc tiewicht des menschlichen Körpers und

Blutes — zugleich ein Beitrag zur Kraseulehre. Virch.

Arch. Bd. 146. — 26) Zicnic, M. K„ Neue Modifi-

eationen und Anwendungsweise des Stethoscops zur

Auscultation der Lunge und des Herzens. Wien. med.

Woehenebr. No. 14. — 27) Zimmermann, W. W.,

The elinical valuc of albuminuric retinitis. Med. and
surg. Report. June 12.

Babucke (1) untersuchte mit dem Gärtncrschcn

Hämatoerit das Blut von 50 Patienten mit den ver-

schiedensten Erkrankungen. Der Hämatoerit gestattet

eine schnelle und bequeme Untersuchung des Blutes.

Zuweilen giebt der Apparat so charaeteristische Bilder,

dass sieh daraus schon eine bestimmte Erkrankung

diagnosticiren lässt. Die Werthe (Volumina) des Hämato-

erits stehen jedoch in keinem constanten Verhältniss

zur Zahl der rothen Blutkörperchen und zum Hämo-

globingehalt des Blutes.

Nach Grote (8) sind die mit der Frictionsmcthode

erhaltenen Figuren im wesentlichen durch die Spannungs-

verhältnisse der Haut bedingt. Sie geben kein Bild

von der Beschaffenheit und Grösse der darunterliegen-

den Organe.

Herz und Hiebe! (11) bedienten sich bei ihren

Untersuchungen eines neu construirten Differenzial-Lnft-

thermometers. Zu der am Apparat gefundenen Tempe-

ratur inuss die Temperatur des Raumes hiuzuaddirt

werden. Bei der Vergleichung der Temperatur über

Herz und Lungen erwies sich bald das Herz, bald die

Lunge wärmer. Die Leber war dem Herzen gegenüber

meistens kälter; eine besonders grosse Differeuz zeigte

sieh gegenüber dem linken Hypochondrium in Ueber-

einstimmung mit F. Meissner. Von 5 Pneumonien

war nur einmal der pneumonische Herd wärmer, in 4

Fällen, bei denen es sich um Hepatisation handelte,

stets kälter. Parametrale Exsudate zeigten in 2 Fällen

höhere Temperaturen als die gesunde Inguinalgegend.

[Mygge, Ucbcr die diagnostische Bedeutung sprin-

gender Temperaturen und speciell des sogenannten
Leberlicbers. Nordiskt medicinskt Arkiv. Bd. VII.

No. 14.

Verf. bespricht die verschiedenen Krankheiten,

in welchen unrcgelmässige und springende Tempcratur-

eurven vorkommen und bestreitet, dass man einen be-

stimmten Typus von »fa-vre hepatique* aufstellen könne.

F. Levison (Kopenhagen).]

Allgemeine Pathologie.

II. Allgemeine Pathologie.

Allgemeine Abhandlungen.

1) Beale, Lionel S., Vitality. Lancet. June 23.

July 31, Sept. 4, Nov. 13. (Fortsetzung des vor-

jährigen Artikels mit gleichem Titel.) — 2) Bett
Fr., Einiges über cyclische Vorgänge im meuschliehf-rj

Organismus. Mcmorabil. Jahrg. 40. — 3) Charriii,

A., Los poisons de l'organisme: poisons des tissus. S.

Paris. — 4) Debierrc. Ch.. L'hrredite normale rt

pathologique. 8. Paris. — 5) Elfstrand, M., r

giftige Eiwcisse, welche Blutkörperchen verkleben,

gr. S. Berlin. — 6) Hanot, Victor, Concepuon

generale aetuelle de la pathologic interne. Ar-L

gener. Janvier. (Letzte Arbeit Hanot's, September

1896. Empfiehlt die Berücksichtigung der ludi\i-

dualität des Kranken.) — 7) Hasenfcld, A. und

E. Homberg, Ueber die Reservekraft des lup.r

trophischen Herzmuskels und die Bedeutung der diasto-

lischen Krweiterungsfähigkeit des Herzens. Arrh. I

experim. Path. u. Pharm. Bd. 39. — 8) Herz, Mix.

Molecularpathologie. Wiener med. Presse. No. 2S.

(Kritik von Rosen bach: Der Nervenkreislnuf und die

tonische (oxygenc) Energie, Bemerkungen zur Dynamit

des Nervensystems. Berl. Klinik. 1 Si»G. H. 101. -

9) Horsley, V., Das Sauerstoffbediirfniss des Örga

nismus. Münch, med. Wochenschr. No. 19. — 10

Jaequet et Butte, Reeherches sur le nu'camsnv dr

riivperemie cutanee. Compt. rend. Acad. des sc.

T.124. p.410. - 11) Israel, 0., Ueber den Tod d r

Zelle. Berl. klin. Wochenschr. No. 8 u. 9, — Ii

Krön ig, B. und Th. Paul, Die chemischen Grund-

lagen der Lehre von der Gift Wirkung und Desitifecti r

.

Zcitschr. f. Hyg. XXV. S. 1— 112. — 13) Mann,

J. Dixon, On sudden or inexpected death from natura!

causes. Lancet. June 26. — 14) Pa w liuow. C, Li

conditiou neecssaire de la vie et de l'evolution wo-

sideree comme condition de la inaladie et du d- p
•

rissement senile de l'organisme. Moscou. — löi

Rosenbach, 0.. Energetik und Medicin. Wien, med

Presse. No. 23. Beilage. — 16) Warner. Francis,

On the relations between bodely development, nutri^i

and brain conditious in their pathological aspects. Med.-

chir. Trausact. Vol. IS. p. 351—369. (Statistik der

körperlichen und geistigen Entwickclungsmängel bei

50 000 Kindern.) -- 17) Weiss, Otto, Ueber dw

Wirkungen von Blutseruminjectionen im Blut. D. J.

Göttingen. 1896. — 18) Welch, William IL, Adaption in

pathological processes. Amer. Journ. June. p. C31

bis 655. Ncw-York Med. News. No. 19. — 19) Wiek.

L.. Ueber die Entstehung von Krankheiten durch di>

Witterung. Wien. klin. Rundschau. No. 24 u. 27

— 20) Williams, W. Roger, Cancer and „morbus

miseriae". Edinburgh Journ. Novbr. — 21) Zuntz.

N., Zur Pathognesc und Therapie der durch Luftdruck

änderungen erzeugten Krankheiten. Fortschritte d r

Medicin. No. 16.

In einer umfangreichen, sowohl bezüglich ihrer Er-

gebnisse, wie auch methodisch wichtigen Arbeit be-

richten Krön ig und Paul (12) über ihre Unter-

suchungen der chemischen Grundlagen der Desinfection*-

lehre. Wir müssen uns hier darauf beschränken, die

Sehlussfolgeruugen der Autoren anzuführen.

1. Vergleichende L'utersuchungen über die tiift-

wirkung verschiedener Stoffe müssen mit äquimolen

laren Mengen angestellt werden.

2. Die Desinfcetionswirkung der Ketallsalzlösungen

hängt nicht allein von der Concentration des in d-r

Lösung befindlichen Metalls ab, sondern ist abhängis:

von den speeilischen Eigenschaften der Salze und der

Lösungsmittel.
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3. Lösungen von Metallsalzen« in denen das Metall

lkstandthcil eines eomplcxen Ions und demnach die

Concentration der Metallionen sehr gering ist, desinli-

ciren ausserordentlich wenig.

4. Die Wirkung eines Metallsalzes hängt nicht nur

von der speeifischen Wirkung des Metallions, sondern

luch von der des Antons, bezw. des nicht-dissoeiirten

Autheils ab.

5. Die Halogenverbindungeu des Quecksilbers (incl.

der des Rhodans und Cyans) wirken nach Maassgabe
ihres DissociationsgMdea.

(». Die Desinfectionswirkung wässeriger Mcrcur-

cbloridlösungen wird durch Zusatz von Ualogenverbin-

durigen der Metalle und von Salzsäure herabgesetzt.

Ks ist wahrscheinlich, dass diese Verminderung der Dcs-

infeetionskraft auf einer Rückdrängung der elcctro-

lytischen Dissociation beruht.

7. Die Desinfectionswirkung wässeriger Lösungen
von Mercumitrat, Mercursulfit und Mercuracetat wird

durch massigen Zusatz von Natriumchlorid wesentlich

gesteigert.

8. Die Säuren desinliciren im Allgemeinen im Ver-

hiltinss ihres Dissociationsgrades, d. h. entsprechend

Irr Concentration der in den Lösungen enthaltenen

W.isserstofiionen. Den Anionen, bezw. den nicht dis-

sOCÜrteo Molekeln der Flusssäure, Salpetersäure und
Triehloressigsäure kommt eine speeilisehe Giftwtrkuug

zu. Diese speeilisehe Giltwirkung tritt mit steigender

Verdünnung gegenüber der Giftwirkung der Wasser-
stoffiouen zurück,

9. Die Basen Kalium-Natrium-Lithium-Ammonium-
hydroxyd desinliciren im Verhältnis» ihres Dissociations-

gmdes, d. b. entsprechend der ("ncentration der in der

Lösung enthaltenen Hydroxylionen. Die Wasserstoff-

ionen sind für Milzbrandsporen und in höherem Grade
für den Staphylococcus pyog. aur. ein stärkeres Gift,

als die Hydroxylionen bei gleicher Concentration.

10. Die Desinfectionswirkung der Halogene Chlor,

Brom, Jod nimmt entsprechend ihrem sonstigen

ehemisebeil Verhalten mit steigendem Atomgewicht ab.

11. Die Oxydationsmittel: Salpetersäure, Dichrom-
s.iure, Chlorsäure, Uebersehwefelsäure und Cebermangan-
>üure wirken entsprechend ihrer Stellung in der für

Oxydationsmittel auf Grund ihres elcctrischen Ver-

haltens aufgestellten Reihe. Das Chlor passt sich dieser

Reihenfolge nicht an, sondern übt eine sehr starke

speeifische Wirkung aus.

12. Die Desinfectionswirkung verschiedener Oxyda-
tionsmittel wird durch Zusatz von Halogcnwas^rstoff-
säuren (z. B. Kaliumpermanganat mit Salzsäure) sehr

gesteigert.

13. Die Angaben Scheuerlen 's, dass Phenol-
lösungen durch Zusatz von Salzen besser desinliciren,

kannten die Autoren bestätigen, eine einwandsfreie Er-

klärung für diese Erscheinung liess sich nach den Ver-
ziehen nicht geben.

14. Die bekannte Thatsache, dass die in absolutem
Aethylalcohol, Methylalcohol und Aethyläther gelösten

Körper fast ohne jede Wirkung auf Milzbrandsporen
sind, konnten K. und I». bei den von ihnen geprüften
Lösungen bestätigen.

Li. Die Desinfectionswirkung wässeriger Lösungen
von Silbernitrat und Mercurchlorid wird durch Zusatz
vun bestimmten Mengen von Aethylalcohol, Methyl«
alcohol und Aceton wesentlich gesteigert.

Der Arbeit angefügt sind Versuche von Alf.

bischer mit lebenden Pflanzenzellen, um ein

Lrtheil über die Bedeutung der Sporenmembran zu ge-

winnen, deren Antheil an der Verzögerung der Gift-

»irkung aus Versuchen an Milzbrandsporen nicht allein

festgestellt werden konnte. Es zeigte sich, bei im All-

gemeinen bestehender Ucbereiiistiminuug mit den

Sporenversuchen doch eine grosse Differenz bezüglich

der porösen Prüfungsobjeete, indem Spirogyren durch

alle Mittel gleich schnell getüdtet wurden, was uns

zeigt, wie verwickelt da* Problem der Giftwirkung

überhaupt ist.

In Fortsetzung seiner Untersuchungen zur ver-

gleichenden Pathologie der Zelle trennt 0. Israel (11)

die primären Todeserscheinungen vou den secundären

cadaverösen Veränderungen, welche an todten Zellen

gefunden werden. Während lebende Substanz beim

Sterben selbst etwas fester wird, kann sie durch

secundäre Vorgänge sowohl noch fester als auch

erweicht und aufgelöst werden. Mit den von I. und

Klingmann beschriebenen durch oligodynamische

(v. Nägel i) Einwirkungen an niederen Pflanzen langsam

hervorgebrachten Veränderungen an Zellleib und Kern

stimmen solche, welche L in wenigen Secunden durch

electrische Inductionsschläge herorbringen konnte, im

Wesentlichen völlig überein, indem auch hier mit der

eigenartigen Destruction des Zellkerns eine Plasmoschise

eintrat, während cadaveröse Plasmolyse erst viel später

beobachtet wurde. I. betont, dass die bisher an

niederen Organismen gebräuchlichen experimentellen

Eingriffe, ebenso wie die an höheren Thieren zum

Studium der Zellbiologie angewandten Eingriffe meistens

geradezu brutal sind und dass an ihrer Stelle mit ad-

äquaten Reizen gearbeitet werden müsse, um brauch-

bare Resultate zu erhalten.

Weiss (17) sehloss seine Untersuchungen an die

Blutseruminjcctionen von Creito (s. d. Jahrcsb. 18G9.

I. SL 108) an, die gleichfalls im physiologischen Institut

zu Göttingen ausgeführt waren. Er fand, dass das

Serum von Katzen, Hunden, Rind, Kalb, Hammel,

Schwein, Pferd, Meerschweinchen, Ratte, Huhn, Karpfen,

Schleie, Hecht intravenös oder subcutan injicirt bei

Kaninchen und Hunden ausnahmslos eine erhebliche Ver-

minderung der Harnmengc hervorrief, die mehrere Tage

anhielt; eben>o wirkten Eiweiss oder isoiirte Eiweiss-

körper. Der erste Harn, welcher gesammelt wurde,

erwies sich in allen Fällen, wenn fremde Eiweisskörper

injicirt waren, eiweisshaltig. Fremdes Eiweiss ist auch

in dem Sinne zu verstehen, dass solches von einem

anderen Thiere der gleichen Gattung, jedoch anderen

Geschlechts stammen kann. Immer war aber in diesen

Fällen die Störung nur eine sehr vorübergehende.

Kaninchen wurden durch 11 cem Hundeserum, 9 cem

Katzenserum. 8 cem Rinderserum, 7 cem Kalbsset um,

35 cem Schweineserum, 44 cem Pferdeserum und 20 cem

Hammelserum pro Kilogramm Körpergewicht acut ge-

tödtet.

Jaquct und Butte (10) konnten nach Durch-

schneidung des Halssympathicus bei Kaninchen fest-

stellen, dass hierdurch allein der Gefässtonus nicht

aufgehoben wird, sondern dass es dazu der Mitwirkung

localer Reize bedarf.

Im Anschluss an die grundlegenden Versuche

Ehrlich*« über Oxydation und Reduction in den Or-

ganen prüfte Horsley (9) mittels subcutaner Methylen-

blauinjection arbeitende Muskeln, atrophische Muskeln
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und fettig degenerirte Organe1
: in den letzteren stellte

er sehr verminderte Oxydation fest, wahrend sie in den

thätigen Muskeln entsprechend intensiv stattfand.

III. Aetiologie.

1. Physikalische Ursachen.

1) Bremer, Ludwig, On eyelon - neuroses and
psvehoses. S.-A. Vortrag in der St. Louis Medical

Society. Novbr. 14. 1806. 2) Krankel, S. und
E. Spiegle r, Zur Aetiologie des Verbreunungstodes.

(Vorläufige Mittheilung.) Wien. med. Blätter. No. 5. —
3) Jackson, Henry, Insolation. Boston Journ. CXXXVI.
No. 5. (Casuistik von Fallen aus der Hitzeperiode des

August 1896 in Boston.) — 4) Kinnear, B. 0.,

Sunstroke, or thermal fever, and heat-exhaustion

:

their treatement through the nerve centres and the

lungs. New-York Med.-Record. — .">) Lambert, A.,

Sunstroke as it ocenrred in New-York city during

18%. Amer. Med. News. July 24. — 6) Perkins,
Jay.. Air embolism with report of eases clinieal and
experimental. Boston Journ. Vol. CXXXVI. No. 7 u. 8.

(2 Fälle von Luftembolie und daran anschliessende Thier

versuche.) — 7) Robin, A. et M. ßinet, Ktudes eliniques

sur le ehimisiiic respiratoirc. (Juatriöme partie. Les
echangcsrespiratoiresdansleslamorrhagies. Arch.general.

de medecine. .luni. — 8) Heller. IL, Mayer, \Y. und
H. v. Schnitter, Beobachtungen über physiologische

Veränderungen der Stimme und des Gehörs bei Ände-
rungen des Luftdruckes. Sitzbcr. d. Wien. Acad. d.

Wissenschaft. Bd. 106. Abthlg. III.

Die Erfahrungen der Sonncnstichpcriodc in Ncw-

York vom 4. bis 14. August 1896, welche Lambert (5)

unter Benutzung amtlichen Materials giebt, sind aus-

gezeichnet durch eine Tafel, welche nach Präparaten

van Giesen 's die Veränderungen der Nissl'schen

Granula und des Kernchromatins in Zellen des Central-

nervenapparats darstellt.

In 4 Fällen von Verbrennungen mit letalem Aus-

gang fanden Frankel und Spicglcr (2) im Harn

Pyridin, ferner eine schwefelhaltige mit wässeriger con-

centrirter Sublimatlösung ausfällbare Substanz (Cystci'n)

und einen Körper, der alkalische Kupferlö>ung in der

Hitze stark reducirte, aber nicht gähnnigsfähig und

wahrscheinlich auch optisch inactiv war.

2. Vererbung.

Szegö, Koloman, Der gegenwärtige Stand der
Lehre von der Vererbung der Tubcreulosc. Arch. f.

Kinderh. XXI. S. 328-317.

3 . A u f o in t ox i < \t t i onen

.

1) Adami, J. George, The doctrine of the internal

secretory aetivity of glands in relation to the patho-

logieal anatomy of sundry morbid conditions. New York

med. News. No. 10. Montreal med. Journ. Mai.

(Uebersicht der bei Diabetes, Addison- und Graves-

(Hasedow) Krankheit, Myxoedem, Cretinismus und Acro-

megalie beobachteten bezüglichen Drüsenerkrankungen.)
— 2) de Dominicis, Experimentelle Untersuchungen
zur Physiologie der Nebennieren. Wirkungen der Trans-
plantation derselben. Wien. med. Wochensehr. No. 1.

— 3) Goufrcin, Du rölc de l'auio-intoxication daus
le mecanisme de la mort des animaux deeapsules. Revue
m<*d. de la suisse romande. No. 8. — 4) Kretz, R.,

Der toxämisehe Icterus. Wiener klin. Wochenschrift.
No. 27. - :>) Maguus-Lcvy, A., Untersuchungen

Allgemeine Pathologie.

zur Schilddrüsen-Frage. (Jas- und Stoffwechseluiit^r

suchungen bei Schilddrüsenfütterung. Myxödem, Mortis

Basedowii und Fettleibigkeit. Zeitsehr. f. klin. Med

Bd. 33. — 6) Moraczewski, W., Leber sog. EnzTmt

Przegl. lekarski. No. 16. 17. — 7) Pick, A.,'7.w

Lehre von den Autointoxicationen. Wien. med. Wochensehr

No. 1. — 8) Reichel, 0., Ein Beitrag zur intotinal>L

Autointoxication. Ebcndas. No. 2. — 9) Singer, li..

Kritische Bemerkungen zur Lehre von der Autointeii-

cation. Wiener med. Presse. No. 13.

De Dominicis (2) exstirpirtc 42 Thiercn (Hm.

den und Kaninchen) beide Nebennieren. Der Tod trat

in 2 3, spätestens nach 4 Stunden ein. Auch datin.

wenn die zweite Nebenniere erst längere Zeit nach der

ersten entfernt wurde, erfolgte der Tod.

L'utcr toxaemischem Icterus versteht Kretz (4) die

Gelbsucht, welche nicht durch Gallenstiuung bedu^

ist. Er unterscheidet Icterus durch Intoiieation, letertL-

durch Autointoxication und Icterus bei Infectionskrarik-

heiten.

Magnus-Levy ('») stellte seine Versuche an 1>>

Patienten an. Darunter befanden sich h Patientium

n

mit Fettleibigkeit. 1 Patient mit Myxödem und errtm-

artigein Zwergwuchs, 1 Kind mit Struma, 2 enrarbw

Patientinnen mit kleiner Struma, 1 Patientin mit typi-

schem Morbus Basedowii. Zu den Respirationsversuchtju

wurde der Zuntz-Geppert'sehe Apparat verwandt. Von

den Schlüssen, die der Verf. aus seinen zahlreichen

und sorgfältigen Versuchen zieht, seien hier folgend-'

mitgetheilt:

1. Die Seh ilddrüscnsubstanz bedingt eine wirklich.'

Entfettung. Die Gewichtsabnahme ist nicht ausschli*-*

lieh durch Wasser- und Eiwcissverlust bedingt.

2. Die Steigerung des Stoffwechsels findet nicht bei

allen Individuen statt, am stärksten ist sie bei Myx-

ödem, geringer bei manchen Fettleibigen und bei ner

vösen Frauen mit verschleierten Basedow-Erscheinungm

Manche Fettleibige und Gesunde zeigen keine Steigt

rung des Ruheumsatzes.

3. Die Eiweissabgabe vom Körper nach Schild-

drüsenfütterung kann auch bei überschüssiger Nahrung*

zufuhr stattfinden und ist somit eine speeifische und

toxogene.

4. Das Thyrojodin zeigt qualitativ die gldchca

Einwirkungen auf den Stoffwechsel wie das Gesammt

extract der Schilddrüse.

5. Das Fehlen der Schilddrüse (beim Cretinismas

Myxödem, thyreopriver Cachexie) bewirkt ausser den

Zurückbleiben des Wachsthums und schwerer kOrpei

lieher und psychischer Degeneration eine deutlich:

Herabsetzung des Gaswechsels, der Wärmebildung und

des Gesammtstoffwechsels. Die übermässige und ab

uortne Function der Schilddrüse bei der BasedowVheo

Krankheit erzeugt einen gesteigerten Stoffwechsel (auch

in der Ruhe).

6. Der Stoffwechsel bei Fettleibigen ist im Allge-

meinen ebenso gross wie beim normalen Mcnschfi.

Eine massige Herabsetzung ist für einzelne Fälle t»>ht

unmöglich.

Bei einem Patienten Reiche Ts (8) fehlte das Bao

terium coli vollständig im Darmcanal, dagegen fanden
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sich dicke lauge Stäbchen, die in der Cultur Kapseln

bildeten und sich für Meerschweinchen recht pathogen

erwiesen. Es handelt sich daher wohl um Darm-

infeetion.

Siugcr (9) hebt die Beziehung mancher Haut-

erkrankungen zu intestinalen Autointoxicationen hervor.

Bei acuter und chronischer Urticaria, Acne, Krythema

tr-iicum und Pruritus sind die Zeichen gesteigerter

Darmfäulniss im Harn nachweisbar. Die Medication

wird sich also auf ordentliche Entleerung des Darms

uad Kiiileitung der richtigen Diät zu richten haben.

4. Infectionen und Intoxicationen baoteriellen

frsprungs.

1. Bacterien und Organe.

1) Angelillo, Michcle, Tossinc e fenomeni nervosi.

— Autointossieazione da bacterium coli con sintomi

epilettifönni. Boll. doli. soc. dei naturalisti in Napoli.

Vol. X. p. 1— ly. — 2) Babcs, V., La septieimie

muqueuNC. Bull, de l'Acad, T. 37. p. 174—180. —
3j Bchla, R., Die Amöben insbes. vom parasitären und
mlturellen .Standpunkte. M. Taf. gr. 8. Berlin. —
4) Busse, 0.. Die Hefen als Krankheitserreger. Mit

Ö Fig. u. 2 col. Taf. gr. 8. Berlin. 5) Charrin,
A., I'luralitt' des principe« morbifiques engendres par
un microbe pathogene. t'ompt. rend. Acad. des sc.

T. 124. p. 1047. - f.) Charrin, A. et K. Bardier,
lufluence dos toxines sur le coeur. Nature des prin-

eipes aetifs. Multiplieite des produits morbifiques d'un
agent pathogene. Deductiuns. Arch. de phys. 5. serie.

IX. p. 554— 5G1. — 7) Chvostek, F., Ueber die

Verwerthbarkeit postmortaler baetcriologischer Befunde.
Wiener klin. Wochensehr. 1S96. No. 49. — 8) Der-
selbe und G. Kgger, Ueber die Invasion von Micro-

Organismen in die Blutbahn während der Agonc. Eben-
daselbst. No. 3. — 9) Cot ton, F. J., Ein Beitrag

zur Frage der Ausscheidung von Bacterien durch den
Thierkörper. Sitz.-Bcr. d. Wiener Academie. Bd. CV.
Abth. III. S. 453. - 10) Cohn, H., Bacteriologischc

Blutuntersuehungcn, insbes. bei Pneumonie. Deutsche
med. Wochensehr. No. 9. (Pneumonien mit Pneumo-
eoecen im Blute geben im Allgemeinen eine schlechte

l'rognose.) — 1 1) Courmont, .)., Precis de bacteri-

ologie. 18. Av. 235 flg. Paris. — 12) Derselbe
und M. Doyon. Contribution ä l'etude des effets de

U toxine eholcriquc. Arch. de phvsiol. 5. serie.

T. VIII. p. 785—790. — 13) Denn'ig, Ueber septi-

sche Infeetion und einige ungewöhnliche Erscheinungen
bei derselben. Münch, med. Wochensehr. No. 44 und
45. — 14) Doyon et Rousscl, Atlas de microbiologie.

BL Av. 541 Gg. Paris. — 15) Duc laux. E., Traite

de microbiologie. T. I. Av. fig. 8. Paris. — IG)

Fischer, A., Zur Prognose der Pyiimie. Inaug.-Diss.

Bertin. — 17) Fischer, A„ Vorl. üb. Bacterien. gr. S.

M. 29 Abb. Jena. — 18) Fisch 1, E., Ueber den Ein-
fluss der Abkühlung auf die Disposition zur Infeetion.

Prager med. Wochensehr. No. 5 u. fi. ; sowie Prager
Zeitschr. f. Heilkunde. XVIII. 8. 321—349. — 19)

Fl ein er. S., The pathologie of toxalbumin intoxi-

cation. Johns Hopkins Hosp. Rep. Vol. VI. p. 259
bis 409. — 20) Halban, J., Ueber die Resorption der

Bacterien bei localer Infeetion. Sitz.-Ber. d. Wiener
Acad. d. W. CV. Abth. III. S. 349. — 21) Ham-
burger, H. J., Over den heilzamcn invloed van veneuse
stuwing en ontsteking in den strijd van het liehaam
tegeu bacterien. Nederl. Tijdschr. 31. Juli. — 22)
Derselbe, Opmerkingen naar anleidning van cen
opstel van Prof. Dr. C. H. H. Sprong, getiteld „over
den invloed van veneuse stuwing op infeetieusc Pro-
cessen.* Ibid. 25. Sept. — 23) Hanec, Irwin H., A
further study of tuherculous infeetion of du»l. New

York raed.-rerord. Febr. 13. — 24) Kelsch, M., Con-
siderations critiques sur la contagion et l'origiue des

maladies iufectieuses. Bull, de l'Acad. T. 3C. p. 758
bis 770 und T. 37. p. 857-868. — 25) Klecki,
C. v., Ueber die Ausscheidung von Bacterien durch die

Niere und die Beeinflussung dieses Processcs durch die

Diurese. Arch. f. exp. Path. und Pharm. Bd. 39. —
27) Kühn au, W., Ueber die Resultate und die Lei-

stungsfähigkeit der bacteriologischen Blutuntersuchung

im Dienste der klinischen Diagnostik. Zeitschr. für

Hygiene u. Infectionskraukh. Bd. 25. — 27) LoNoir
et üouget, Contribution ä l'etude des iufeetions ä

streptocoques. Septicemie streptococcique avec pheno-

menes d'ictcre grave. Dilatation bronchique ä strepto-

coques ehez une diabetique. Arch. gener. Decembre.

(2 Fälle von der Kliuik Bouchard's, welche den Verff.

Gelegenheit geben, auf die Häufigkeit seeundärer Strcpto-

coccen-Infectionen hinzuweisen.) — 28) Maec, E.,

Traite prat. de bacteriologie. 8. Av. 300 tig. Paris.

— 29) Monari, A., Ricerche batteriologiche sul sanguc
di auimali resi spcritalmente urinemiei. .Spcrimentale

LI. p. 259-308. - 30) Morin, M. F., Phlegmasia
alba dolens puerperale. Dein cas probables d'auto-

infeetion. Lyon medieal. No. 50. — 31) Mouravieff,
B. , De riiiflucnee de la toxine diphtherique sur Ic

Systeme nerveux des cobaves. Arch. d. m.'-die. exper.

Novbr. p. 1165—1179. — 32) Neupert, EL, Beiträge

zur Casuistik der Fütteriingstuborculosc. I. D. Berlin.

(3 Fälle, in denen bei Kindern nach Ansicht des Verf.'s

die Infeetion vom Dann aus erfolgte.) — 33) Raczy nsk i,

.1., Ueber den Einflus» der Toxine von „Streptococcus

pvogenes" und „Bacterium coli commune* auf den

Kreislauf. Arch. f. klin. Med. Bd. 58. — 34) Spronk,
C. H. IL, Over den itivloed van veneuse stuwing op

infeetiense proeessen. Nederl. Tijdschr. 4. Sept. —
35) Sterling, S., Die Autoinfection als pathologische

Theorie. Odezyty kliniezne. No. 101. — 3C)Teissier,
J. und L. (iuinard, A propos des congestions et des

hemorragics intestinales produites par injeetions intra-

veneuses de toxines microbieunes. Lyon medieal. No. 50.

Die Schnelligkeit, mit der die Bacterien vom Orte

der Infeetion aas resorbirt werden, hängt nach Hal-

ban's (20) experimentellen Untersuchungen an Kanin-

chen und Mäusen zunächst wesentlich von der Art der

Infeetion ab. Die bacteriologische und raicroscopischc

Prüfung der Lymphdrüsen ergiebt, dass dieselbe Bac-

terienart am raschesten in den regionären Lymphdrüsen

erscheint, wenn sie mittelst subcutaner Iujectioo, später,

wenn sie durch intramusculären Stich, am spätesten,

wenn sie durch subcutane Verreibung dem thierischen Or-

ganismus beigebracht wird. Im Gegensatz zu S c h i m m e 1
-

husch und Richer konnte H. nachweisen, dass die

Resorption auch von blutenden Wunden aus stets auf

dem Wege der Lyraphbahncn erfolgt. Die bacteriolo-

gische Untersuchung der Lymphdrüsen, verschiedene

Zeit nach der Infeetion, ergiebt, dass die Bacterien

(Milzbrand, Staphylococcen, Streptococcen, Diplococcus

laueeolatus, Sarcincn. Bae. prodigiosus, Bac. subtilis)

in für die einzelnen Arten verschieden grossen Zeit-

intervalleu in den Lymphdrüsen auftreten, wieder ver-

schwinden und dann abermals wieder nachweisbar siud.

Nach H. beruht dieses cyclische Auftreten und Ver-

schwinden auf den Schutzvorrichtungen des Organismus,

der durch Vermittlung der Alexinc, vielleicht auch der

Phagocytose, die Bacterien am Orte der Infeetion, vor

Allem aber in den Lymphdrüsen bekämpft. Zunächst

werden die Bacterien, je nach ihrer Menge, in den
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Drüsen mehr oder weniger vollständig vernichtet. Lässt

nun aber am Orte der Infection die Alexinwirkung nach,

so findet ein Nachschub in die Drüsen statt, der dort

in der Kegel wiederum durch die Alexinc bewältigt

wird. Neuen Nachschüben gegenüber erlahmt aber

schliesslich die Schutzkraft der Drüsen und so kommt

es zur Allgemeininfection. Dabei scheinen nach H.'s

Versuchen die pathogenen Bacterien viel energischer

vernichtet zu werden, als die nicht pathogenen. Am-

putatiousversuche nach Infectioncn mit Milzbrand

zeigen, dass auch bei Infection blutender Wunden die

Infection zunächst beim Anthrax ca. 2', 2 Stunden local

bleibt. Die microscopische Untersuchung der Lymph-

drüsen ergiebt vor Allem eine starke Ansammlung von

polynucleären Zellen in denselben — beim Milzbrand

14 Stunden post infeetionem — und anschliessend daran

einen enormen Destructionsprocess in der Drüse. Die

Bacterien sind in den Lymphdrüsen stets extracellulär

gelagert.

Die Ausscheidung der Bacterien durch den Thier-

körper hat Cotton (9) auf Anregung Weichselbaum's
näher untersucht. Kaninchen wurden intravenös mit

Bac. anlhracis, subtilis, prodigiosus, Bac. pneumoniae,

Staphyl-fcoccus aureus und Diplococcus pneumoniae in-

licirt, in verschiedenen Zeiträumen getödtet und sodaun

Leber, Milz, Galle, Harn, Nieren, Darminhalt micro-

scopisch untersucht. C. kommt zu dem Resultate, dass

gewisse Bacterien, wenn sie in grosser Mengo im Blut

vorhanden sind, durch die Galle ausgeschieden werdeu

können, ohne dass das Lebcrparenchym oder die Gallen-

gänge schon vorher durch die Bacterien oder ihre Pro-

duete degenerativ verändert sind, dass aber grössere

Mengen von Bacterien nur nach dem Eintritt degene-

rativer Processe in die Galle gelangen. Die Ausschei-

dung der Bacterien in den Darm setzt immer patho-

logische Veränderungen der Dannwand voraus. Auch

der Bactcrictibefund im Harn wird in der Mehrzahl der

Fälle erst in späteren Stadien der Erkrankung auf-

treten, wenn die Nierensubstanz bereits erheblich de-

gencrirt ist. Als eine Schutzvorrichtung des Körpers

kann man somit die Ausscheidung von Bacterien dureh

Barn, Galle, Darm vorläufig nicht betrachten, sondern

nur als ein Symptom der Erkrankung.

In Uebereinstimmung mit Biedl und Kraus fand

Klecki (25) in zahlreichen Versuchen, dass Bacterien

durch die normale Niere hindurchtreten und schon in

einigen (3) Minuten nach erfolgter Blutinfection mit

dem Harn ausgeschieden werden können. Die Aus-

scheidung der im Blute kreisenden Keime wird weder

durch die auf physiologischem (Durchschneidung des

N. splanchnicus, Entucrvung einer Niere) noch durch

die auf pharmakologischem Wege (Traubenzucker,

Coffein, Theobromin, Kochsalzinfusion) erzeugte Steige-

rung der Diuresc begünstigt. Von den im Blute krei-

senden Keimen wird stets nur ein Theil ausgeschieden.

Ein anderer Theil kann noch im Blut circuliren, ohne

ausgeschieden zu weiden. Daraus folgt, dass die Aus-

scheidung der Bacterien durch die Niere nur geringe

Bedeutung hat und zwar um so mehr, als das einzige

Moment im Stich lässt, die Ausscheidung der Baeterieu

zu begünstigen, die Steigerung der Diurese.

Chvostck und Egger (8) bestätigten durch Uuter-

suchung an Kaninchen und Mäusen, welche sie erfriere

Hessen, die Angaben der französischen Autoren
: Bou-

chard, Wurtz), dass bei guter Ernährung, insbeson-

dere gefülltem Darm während der Agone liicr.-

organismen aus den Darmkaual in die Blutbahn gelangen

und sich so im Körper verbreiten. Einerseits günstiger-:

Bedingungen für den Austritt der Bacterien au-> dem

Darm, andererseits die verminderte vitale Energie der

Gewebe und Gewebereste sehen Ch. uud E. als die

Ursache der Erscheinung an.

Bei Hunden und Kaninchen, die durch Ligatur der

Uretereu oder Nierenexstirpation urämisch gemaeht

wurden, sah Monari (29) vom Darm aus eine bacte-

rielle Blutinfection entstehen, die er von den dureh

die Ausscheidung toxischer Substanzen iu der Darm-

schleimhaut entstehenden histologischen Störungen ab-

leitet. Einen Einfluss auf die Entwickelung vou (irad

und Character der urämischen Erscheinungen hatt*

die Bacteriämie nicht. In drei Fällen vom Menschen

hatte die bacteriologische Blutuntersuchung dagegen

ein negatives Ergebniss.

Angelillo (1) betont auf Grund seiner Experi

mente, dass die Wachsthumsenergie des Bact. coli im

höchsten Maasse von der Natur des Darmiuhalts. iu

dem er seine Toxine producirt, abhängt, und das»

die im Darm erlangte Vermehrung der Wachsthums-

inteusität auch in der Reiucultur zu Tage trete. Die

Wachsthumsintensität könne sich im Darm so steigern,

dass dadurch Autointoxication entstehen könne. Bei

den Iufectionsversuchcn an Meerschweinchen erwieser.

sich kleinste Dosen constant als unwirksam, mittler,

erregten Fieber, grossen Dosen erlagen die Thicre unter

progredienter Temperaturzunahme und nervösen Sym-

ptomen.

Fisch 1 (18) injicirte Thicren, deren Körpertemrx-

ratur durch direetc Warmcentziehung um ca. 10* C.

herabgesetzt war, in eine Ohrvcnc Cultur von Fränkel-

Wciehselbaum'schcn Diplococccn. Es wurde das Ver-

halten der farblosen Blutkörperchen untersucht und

constatirt, dass bei den Coutrolthiercn, die grössten-

teils am Leben blieben, Leukocytose bestand, die mit

dem Verschwinden der Bacterien aus dem Blute gleich-

falls aufhörte, während die vor der Injection abge-

kühlten Thiere an der Infection starben, zum grössten

Theil ohne Leukocytose.

C h a r r i n und B a r d i e r (ß) uu tersuch ten im A nscblu.s>

an frühere Versuche von Ch. uud Gley ((s. d. Jahresbericht

1895. I, S. 256) zur Aufklärung der dem Tode vorauf-

gehenden Symptome die Wirkung der Toxine des Bar.

pyoeyaneus und der Diphthcriebacillen auf das Myocard

vom Frosch (mit dem Cardiographen von Marey) und

vom Kaninchen (mit dem C. von Bardicr): Injection

der Toxindosen ins Peritoneum, bezw. in die Ohrvene.

Beide Toxine enthalten eiue iu Alcohol lösliche, auf

den Herzmuskel wirkende Substanz, welche Acnderuu-

gen der Rhythmus und Unregelmässigkeiten der Gm-
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traction hervorruft. Der Effert dieser Substanzen wird

durch Einwirkung abnormer Temperaturen (bis fünf

Stunden in -- 10°. einstündiges Erwärmen auf' 55*)

nicht alterirt. Sie sind immer nur in geringer Menge

vorhanden, fehlen auch wohl ganz in den verschiedenen

lüften.

Trotz verhältnissmässiger Inconstanz der Resultate

kannten Courmont und Doyon (12) die Ergebnisse

von Behring und ltansom bezüglich d<«r Wirkung

les Choleratoxines bestätigen. Sie benutzten alte Ham-
burger und Massauah-Cultua-n. Die Toxine waren sehr

empfindlich gegen Luft- und Lichteinwirkung. Durch

Erwärmung auf 53° getödtete Cultun-n waren wirk-

samer als filtrirte. Anaörobe Zucht liefert« in Ueber-

rinstimmung mit den Erfahrungen von Gruber und

Wiener weniger wirksames Toxin als aerobe.

Raczynski (33) stellte durch Versuche an Ka-

ninchen fest, dass die Toxine des Streptococcus pyo-

K'cnes auf das vasomotorische Centrum wirken, den

Herzmuskel aber nicht tangiren, die Toxine dos Bac-

terium coli commune umgekehrt direct auf das Herz

wirken. Die Toxine der letzten Bactcrienart sind dem-

nach gefährlicher.

In einer sorgfältigen, sehr umfangreichen Arbeit

über die Wirkungen der Tnxalbumine legte Flcxner

(19) seine experimentellen Untersuchungen über die

liiftwirkung des Diphthcricbaeillus, Streptococcus pyo-

cenes, allein und combinirt, Cholerabacillus, sowie von

Ricin und Abrin dar. Alle Organe der Versurhsthicrc

(Kaninchen. Meerschweinchen, Mäuse) wurden auch rai-

croscopisch genau untersucht. In Uebereinstimmung

mit früheren Erfahrungen waren die Veränderungen

weit verbreitet, theils generelle (parenchymatöse Ent-

zündungen mit Fettmetamorphosen), theils tm-hr be-

grenzte (Necrosen). Letztere fanden sich besonders in

Lymphdrüsen, Milz und Leber. Besonders schwer affi-

cirt erwies sich dip Darmmucosa, was der Autor bei

deu Ricin- und Abrinvcrgiftungen mit der Ausschei-

dung dieser Substanzen durch den Darm in Verbin-

dung bringt. Angefügt sind Beobachtungen einer Reihe

von lufcetionsfalleu am Menschen, welche die gleichen

Befunde darboten.

Mouravieff (31) stellte bei Meerschweinchen als

Wirkung von Diphtherietoxin Ncuritiden fest, welche

zur Lähmung führten, während die Veränderungen der

Kückenmarkzellen nicht als Ursache der Lähmungen

angesehen werden konnten ; im Gegensatz hierzu

waren die Veränderungen des Hirns und verlängerten

Markes wenig bemerkbar, sie beschränkten sieh auf

Chromatolyse und Vacuolisation der Nervenzellen ; die

f^pinalganglien waren in der Rfgel wenig verändert,

nur bei einem Thier, welches gleichzeitig Entartung der

Hinterstränge und der Goll'schen Stränge aufwies, fanden

sich die Zellen der Spinalganglien stark aflieirt, Dabei

bestand Neigung zu capillären Blutungen in den afti-

nrten Theilen.

Bei einem unter Erscheinungen von Facialis-

lähmung, allgemeiner Anämie, Schwäche und wenig

Kieber gestorbenen f!0jähr. Schuhmacher fand Babes
(2; bei der Section 24 St. p. m. die Blutgefässe, be-

sonders der Hirnhäute, mit einer weisslichen schmierigen

Masse gefüllt, die microscopisch aus den rothen Blut-

körperchen hervorgegangen schien. Bacteriologisch

fanden sich in den Organen ausser einem dem Bact.

coli ähnelnden Microorganismus, Streptococcen und ein

kapseltragendcr, sehr kurzer, Sehleim producirender

Bacillus, der auch in den Culturen aus Blut Schleim

bildet. Als Ausgang der Infection nimmt B. eine

gangränöse Amygdalitis an, welche zu „schleimiger

Septicamie" führte.

Ha nee (23), der (mit der üblichen Meerschwein-

chenimpfung) in New-Yorker Miethshäusern, besonders

in den Armcnvierteln, viel Tuberkclbacillen haltenden

Staub nachweisen konnte, constatirt mit Genugthuung,

dass dies in den grossen Hospitälern (Bellevuc, Charity)

nicht gelang.

Hamburger (21) sieht in der Einwirkung der

Kohlensäure bei venöser Stauung und Entzüudung auf

das Freiwerden dilTusibeln Alkalis aus den Albuminaten,

sowie auf die Schädigung der rotheu und weissen Blut-

körperchen ein mächtiges Hülfsmittel im Kampf des

Organismus gegen Microben. Den Einwendungen

Spronk'l (34), die sieb im Wesentlichen auf den

Werth der Reagenzglasversuche beziehen, begegnet H.

in einer weiteren Fublication (22).

Zur Vermeidung jeglicher Verunreinigung durch

die Haut legte Kühn au (26) die Armvene frei und

und punetirte die Vene direet. Bei vielen Infcetions-

krankheiten und in sehr zahlreichen Untersuchungen

Hessen sich die specih'schen Krankheitserrger nur

selten nachweisen. So wurden von 23 Fällen mit

septisch-pyämischer Erkrankung nur bei dreien im Blut

Bacterien gefunden.

[Brunncr. G., Untersuchungen über die Wirkung
der Bacterien uud Pflanzentoxinc. I. Die vermeintliche

gährungserzeugende Eigenschaft der Toxine. Medvcvna.

No. 27, 28, 29.

Auf Grund mehrerer Thierexperimente, welche

Verfasser mit Tetanus- und Diphtherietoxin, mit Ricin

und Abrin unternommen hat, kommt er zun» Schlüsse,

dass die Toxine keine Fermente sind, da

1. Die ehemische Natur der Toxine wie der Enzyme
bis jetzt keineswegs gelöst ist, und da man daher von

den Eigenschaften der chemisch unreinen Verbindungen
keine wissenschaftlichen Schlüsse ziehen kann,

2. die Wirkung der Toxine in hohem Grade von

der gebrauchten Dosis, dem Thiergewicht u. s. w. ab-

hängt,

3. viele längst bekannte chemische Verbindungen,
wie (\dchiein, Kupfer- und Bleisalze u. v. a. ebenfalls

ein Iucubationsstadium besitzen und manche Toxine

eine sofortige Wirkung ausüben, und da man endlich

im Ineubationsstadium ebenfalls ernst'" Krankheitssym-

ptome finden kann.

Wenn man noch in Betracht zieht, dass die Fer-

mente ungiftig sind uud die Toxine weder in vitro-

noch im Thierorganismus Fcrmontationseigcnschaftcn be-

sitzen, so glaubt Verf. die Beweise zu erschöpfen,

welche zur Begründung seiner These angeführt werden

können.

Die Toxine sind nach B. eine Gruppe giftiger

Körper von noch unbestimmter chemischer Natur, mehr
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weuiger den Albuminoiden ähnlich, dadurch vor anderen

Giften ausgezeichnet, dass in der Mehrzahl der Fälle

die durch sie hervorgerufeneu Veränderungen, sogar

bei grossen GabcD, langsam entstehen.

Pftfrseim (Krakau).]

2. Immunität und Heilung.

1) Achard, Ch. et R. Bensaude, Rccherchcs

sur la presence de la propriete agglutinante dans le

plasma sanguin et divers liquides de forganisme. Arch.

da med. exper. T. 8. p. 748—760. — 2) Babes, V.

und G. Proca, Untersuchungen über die Wirkung der

Tuberkelbacillen und über gegenwirkende Substanzen.

Zeitschr. f. Hygiene. Bd. 23. S. 331-379. — 3)

Bail, 0., Ueber das Freiwerden der bacterieiden

Leukocytenstoffe. Berl. klin. Wochenschr. No 41. —
4) Blumcnthal, J., Ueber die Möglichkeit der Bil-

dung von Diphtherictoxin aus Eiwcisskörpern und auf

Zucker cuthaltenden Nährböden. Deutsche med.Wochen-
schrift No. 24. — 5) Blumreich, L. und R. Jacoby,
Experimentelle Untersuchungen über Infectionskrank-

heiteu nach Milzexstirpation. Berl. klin. Wochenschr.

No. 21. — 6) Bosc et Delezeune, De l'immunite

conferce par quelques substanecs atiticoagulantcs, de

son mecanisme: excitation de la phagocytosc, augmen-
tation du pouvoir bactericide du sang. Montpcll. med.

Xo. Iß. — 7) Büchner, H., Ueber die Phagocyten-

theorie. Münch, med. Wochenschr. No. 47. — 8) Der-

selbe, Gewinnung von protoplasmatischen Zcllsäften

niederer Pilze. Münch, med. Wochenschr. No. 48. -
9) Dzicrzgowski, S., Ueber den Gehalt au Antitoxin

in den Körperflüssigkeiten und den einzelnen Organen

der gegen Diphtherie immunisirten Pferde. Arch. für

exper. Path. u. Pharm. Bd. 39. S. 18G-214. — 10)

Hahu, M., Ueber die Steigerung der natürlichen

Widerstandsfähigkeit durch Erzeugung von Hyperleuco-

evtose. Berl. klin. Wochenschr. 1896. No. 39 und
Arch. f. Hygieuc Bd. 28. S. 312. — II) Derselbe,
Immunisirungs- und Heiluugsvcrsuche mit den proto-

plasmatischen Zellsäften von Bactericn. Münch, med.

Wochenschr. No. 48. — 12) Jacob, 1\, Ueber die

Schutzkraft der Leucocyten. Zeitschr. f. klin. Med.

Bd. 32. Heft 5 u. 6. — 13) Landsteiner, R., Die

Folgen der Einverleibung sterilisirter Bactericnculturen.

Wien. klin. Wochenschr. No. 19. — 14) Lannelonguc
et Achard, Sur i'immunitc des gallinaccs contre la

tuberculose humaine. Compt. rend. Acad. des sc.

T. 124. p. 883. — 15) Lode, Alois, Ueber die Beein-

flussung der individuellen Disposition zu Infcctions-

krankheiteu durch Wärmeentziehung. Arch. für Hyg.

Bd. 28. p. 344—396. — 16) Marenghi, G., Sul

rapporto tra l'eliminazione dcll' azoto sul ricambio na-

turale del cavello e la produzione de siero antidiftcrico.

Arch. per lo sc. med. XXI. p. 191—204. - 17) Mar-
tini, V.. Hevulsiono e proecssi infettivi. Sperimcntale

LI. p. 309—347. — 18) Melnikow-Raswedeukow,
N.. Ueber künstliche Immunität der Kaninchen gegen

Milzbrand. Ztschr. f. Hyg. Bd. 25. S. 225-300. —
19) Meitzer, S. J. and 'Charles Norris, The bacteri-

cidal action of lymph taken from the thoracic duet of

the dog. .loum. of exper. med. Vol. II. p. 701—709.
— 20) Neufcld, Fred., Treten im menschlichen Blute

nach überstandener Streptococcenkrankheit Antikörper

auf? Deutsche med. Wochenschr. 11. — 21) Nico-
las .1. et P. Courraont, Etüde sur la leueocytose

dans Tintoxication et i'immunisatiou experimentales

par la toxinc diphtherique. Arch. de med. exper.

T. IX. p. 787—785. — 22) Penzo, K., Dell' in-

fluenza della temperatura sul processo infettivo iu-

flammatorio. Arch. per le sc. med. XXI. No. 2. —
23) Reid, Archdall G., An address on acquired immu-
nity. Lancet. Sept. 11. — 24) Schatten froh, A.,

Ueber das Vorhandensein von bacterieiden Stoffen in

den Leucocyten und deren Extraction. Münch. med.

Wochenschr. No. 1. — 24a) Derselbe, Weitere Mit-

theilungen über die bacterieiden Leucocvteosiiffe

Münch, med. Wochenschr. 1897. No. 16. — 25) ?o-

bernheim, G., Experimentelle Untersuchungen zur

Frage der activen und passiven Milzbrandimmunitit
Habilitationsschr. Halle und Zeitschrift für Hvg

Bd. 25. S. 301-356. — 26) Stempel, IL, lieber

Versuche mit dem neuen Tuberculin. Münch, med.

Wochenschr. No. 48 (23 Patienten mit 235 Iniectionen;

keine Heilung.) — 27) Stokes, W. R. and Ä. Weg-
furth, The presence in the blood of free granules

derived from leueocytes, and their possible relatiom

to immunity. Johns Hopkins Hosp. Bull. Dec.

28) Tei ssier, J. et L. Guinard, Recherches eir*ri-

mentales sur les effets des toxines microbienues et sur

quelques influcuces capablcs de les tnoditier. Arch.

de med. exper. T. IX. p. -994— 1038 und 1049 bis

1095. — 29) Dieselben, Influence de la dietc et de

Tinanition sur les effets de certaincs toxines mierj

biennes. Compt. rend. Acad. des Sc. T. 124.

Das Verfahreu Buchner's (8) zur Gewinnung

protoplasmatischer Zellsäfte besteht in der Zerreibung

der feuchten Pilzmassc unter Zumischung von Infu

sorienerde und feinem Quarzsaud und Auspressen de*

Teiges in der Presse bei 4—500 Atmosphären. Dk

Presssäftc — Piasmine — erwiesen sich reich au Albu-

min. Im Presssaft der Hefe fand Hahn starke Yer-

dauungsenzyeme ; E. B u c h n e r wies das Zustandekommeu

echter alcoholischer Gährung ohne Anwesenheit und

Mitwirkung irgend welcher lebender Organismen mit

dem Safte nach. Der letzte Stoff wurde Zymase pc-

untiut. Geringgradiges Erwärmen zerstört die Zymase.

1 oder 2proc. arsenigs. Natrium lassen sie unbeeiunW.

Hahn (11) stellte Immunisirungsversuchc mit de-j

Presssäften von Cholera-, Typhus-, Milzbrand-, Tuberkrl-

bacilleu und Staphylococcen an. Mit Choleraplasmi«

in kleinen Doseu gelang es, Meerschweinchen zu im

munisiren. Selbst 3—4 Monate nach der lnjection ver-

trugen sie uoch die zehnfache tödtliche Dosis von

Choleravibrioncn. Dasselbe Resultat wurde mit Typho-

plasmiu erzielt. Die Versuche mit dem Presssaft der

Milzbrandbacillen uud Staphylococcen führten zunächst

zu keinem Resultat. Von 17 Meerschweinchen, die mit

Tuberculoplasmin behandelt wurden, ergaben 5 Thicrc

ein positives Resultat.

Die Beobachtung, dass stark leucocytenlialtior

Flüssigkeiten (Pleuraexsudate etc.) auch stärker baeteneid

wirken, veranlasste Habn (10), die Wirkung des Hunde-

blutes im Stadium der Hyperleucocyto.se auf seine

bacterieide Wirksamkeit zu prüfen. Er zeigte, dass es

in der That gelingt, durch Iujcction vou Nucleiusäure.

Albumosen, Hefenuclein beim Hunde eine beträchtliche

Vermehrung der Leucocytenzahl im kreisendeu Blute

hervorzurufen und dass dementsprechend auch eine

Erhöhung des bacterieiden Vermögens von Blut und

Blutserum gegenüber verschiedenen Bactcrienarten ein-

tritt. Dasselbe Resultat erhielt H., wenn er das Blut

von Menschen, die der Tubcrculinreaction unterwerfen

waren, vor und etwa 8— 12 Stunden nach der lnjection

untersuchte: die durch da» Tuberculin bewirkte Hyper

leueocytose erhöht« auch die bacterieiden Leistungen

des Blutes. Diese Tbatsacheu legen den Gedanken
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nahe, namentlich bei septieämischeu Erkrankungen

durch künstliche Erzeugung einer Hyperlcucocytosc die

natürliche Widerstandsfähigkeit zu steigern.

Die durch frühere Untersuchungen (Buchner,

Hahn) schon bekannte Annahme, dass die baclcriciden

Stoffe des Blutes weuigsteus theilweise den Leucocyten

entstammen, findet durch die Versuche Schatten-

froh 's (25) eine weitere Stütze. S. trennte durch

Ontrifugiren die Leucocyten in künstlich bei Meer-

schweinchen und Kaninchen erzeugten Pleuraexsudaten

von der zollfreien Flüssigkeit, von deren Kesten er die

Leucocyten durch wiederholtes Auswaschen mit physio-

logischer Kochsalzlösung befreite. Aus den so isolirten

uud grösstenteils wohl erhaltenen Zellen konnte er

einmal durch wiederholtes Gefrieren lassen und Wieder-

aufthauen, ferner auch durch Erwärmen derselben iu

physiologischer Kochsalzlösung auf 55—60°, schliesslich

uch durch Trocknen der Leucocyten und Zerreiben,

Suspendiren des Pulvers in physiologischer Kochsalz-

lösung und Maccrircn bei 37° bactericid wirkende

Flüssigkeiten gewinnen. Die Kochsalzlösung erhöht dio

Resistenz der bactcricidcn Stoffe gegen Erhitzung, die

im Blute schon durch Erwärmeu auf 55° vernichtet

»erden. Die leucocytenhaltigen, durch Aleuronatbrei

trieugtcn Pleuraexsudate müssen, um die Gerinnung

und damit ein Zugruudegeheu von Leucocyten zu ver-

hindern, noch in der Pleurahöhle durch Injection von

physiologischer Kochsalzlösung verdünnt werden.

Buchner (7) wendet sich ferner gegen die ein-

seitige Betonung der Frcssthätigkeit in Mctschni-

koff's Phagoeytcntheorie und vertritt demgegenüber

insbesondere die secretorische Produclion von Abwehr-

stoffen, die aus deu Zellen in die Körperflüssigkeit

ibertreten.

In einer vorläufigen Mittheilung über das Frei-

werden bactericider Leucocytenstoffe kommt Bail (3)

iu dem Schlüsse, dass die farblosen Blutzellen des

Kallinchens bactericide Stoffe enthalten, welche unter

dem Einfluss des vom Staphylocoecus pyogenes aur.

gelieferten „Leucocidin* sicher zum Austritt gebracht

werden können. Die in bekannter Weise beim Sterben

veränderten Leucocyten bezeichnet K. als .blasig

degeucrirt* : interessant ist, dass die ersten Stadien der

Veränderung an den todten Zellen in wenigen Minuten

beobachtet werden können. Die ausführliche Fubli-

cation soll im Arch. f. Hyg. erscheinen.

Jacob (12) hat in Gemeinschaft mit Ferd. Bl unten*

tlsil durch Injection von Protalbumose bei Kaninchen

die verschiedenen Stadien der Hypo- und Ilyper-

l-'ucocytosc dargestellt und sowohl Blutserum als

frisches Blut als auch einen Chloroformauszug des

Blutes Kaninchen subcutan injicirt, welche 10—20 Stun-

den später mit Pneumococceu intravenös inlicirt wurden.

Die grösstc Schutzkraft entfaltete der Chloroformauszug,

dum kam das Blut, am schwächsten wirkte das Serum.

J. tritt für die secretorische Thätigkeit der Leucocyten

betreffs der Schutzkörper ein.

Aus den umfangreichen Ermittelungen von Nicolas

und Courmont (21) ist hervorzuheben die Feststellung

der mittleren Leucocy tenzahl des normalen Pferdes

auf 7000 (4000— J 00000) uud die coustante Zahl von

7000 beim normalen Kaninchen. — nyperleucocytosc

ist ein Vergiftungssymptom, das zu gleicher Zeit als

Ausdruck der Abwehrmaassregeln des Organismus er-

scheint, aber zur lminuuisation nicht erforderlich ist.

Stokcs uud Wegefurth (27) fanden bei ver-

schiedenen Thieren im Plasma und Blutserum Granula

vom Character der eosinophilen und neutrophilen, und

beim Frosch, Pferd, Kauiuchen, und Menschen grössere

mit Eosiii bezw. Triacid färbbarc Körner.

Bosc und Delezenne (6) berichten in einer vor-

läufigen Mittheilung über Versuche im Reagensglase,

sowie an Kaninchen und Hunden, welche ergaben, dass

in das Blut eingeführte, Gerinnung hemmende Substanzen

(Blutcgclextract, Pepton) Modificationen hervorbringen,

welche die Abwehrprocesse gegen Microorganismen stei-

gern. Lebensfälligkeit und phagoeytäre Eigenschaften

der Leucocyten, sowie das bactericide Vermögen des

Blutes nehmen zu. 15—45 Miuutcn vor der Infection

mit Bact. coli uud Streptococcen injicirt, verleihen diese

Substanzen den Versuchstieren Immunität, selbst wenn

sie keine absolut verhindernde Wirkung gegeu experi-

mentelle Infcctionen ausüben.

Kaninchen. Meerschweinchen und Mäuse verhalten

sich nach Sobernheim (25) gegen vollvirulcnteu Milz-

brand in gleicher Weise, gegen künstlich abgeschwäch-

ten Milzbrand macht sich eine nach Art und Indivi-

duum abgeschwächte Empfänglichkeit bemerkbar. Active

Immunisirung gelingt gegeu vollviruleutou Anthrax bei

Kaninchen und Schafen, nicht bei Meerschweinchen und

Mäusen. Blut bezw. Serum künstlich immunisirter

Thicre ist im Stande, wie normales Blut die natürliche

Resistenz zu steigern, besitzt aber keine specitisch im-

munisirenden Eigenschaften. Erst bei einzelnen Thieren,

denen enorme Virusmengen eine ungewöhnlich hohe

active Immunität verliehen hatten, macht sich eine spe-

citische Blutverändcrung bemerkbar. In diesen Fällen

schützt das Milzbrandserum andere Thiere (Kaninchen)

zwar nicht vor dem Tode, verzögert aber den Verlauf

der Infection um eine Reihe von Tagen.

Durch eine umfangreiche Untersuchung über die

künstliche Immunität der Kaninchen gegen Milzbrand

kam Melnikow-Raswedcnkow (18) zu der Erkennt-

niss, dass grosse Dosen von Vaccine intravenös einver-

leibt die Thiere derartig schwächen, dass sie dadurch

nur widerstandsunfähiger werden; auch die Thymus-

vaccinatiou nach Wooldridge erwies sich als unzu-

länglich, ebenso Faste ur 'sehe Vaccine nach der Me-

thode von Roux und Charoberland angewandt.

Nrjufeld (20) fand das Blutserum einer iu der

Genesung von acutem Gelenkrheumatismus befindlichen

Patientin auch gegenüber den von derselben Patientin

gewonnenen Streptococcen ohne alle immunisirende

Wirkung.

Die Wirkung des Tuberculius und ähnlicher Sub-

stanzen auf die durch todte Tuberkelbacillen gesetzten

Krankheitsherde, sowie auf den durch lebende Tuberkel-

bacillen erzeugten Infectionsprocess haben Babes und

Proca (2) näher studirt. Nach ihren Versuchen glau-

ben sie annehmen zu müssen, dass in den tuberculöseu
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Herden gewisse Substanzen durch die fermentartige

Wirkung des Tuberculins in leicht lösliche reizende

und pyretogene Stoffe umgewandelt werden, (icrade

aus todten Tuberkelbacillen werden derartige Stoffe

durch die Tubcrculiuwirkung frei, so dass auch durch

vorherige Kinfiihrung todter Tuberkelbacillen der Or-

ganismus für das Tubcrculin empfänglich wird. Im Blute

vou gesunden Thiereu, die mit Tubcrculin oder mit

abgeschwächten oder todten Culturcn behandelt sind,

bilden sich antitoxische Substanzen ; das Serum schützt

gegen die Wirkung kleiner Tuberculindosen. Das Serum

wirkt ferner auf lebende Culturcn in verschiedenem

Grade bactericid. Auf Grund ihrer Versuche halten B.

und P. eine Behandlung der menschlichen Tubtreulose

mit einem derartigen Antituberculose-Serum für aus-

sichtslos.

Launclongue und Achard (14) fanden die Tau-

ben und Hühnern in Culturcn, Eiter oder Gewebstheilen

beigebrachten Tuberkelbacillen noch nach langer Zeit

lebensfähig und virulent, trotz des Contactes mit der

Korperflüssigkeit. Auch erwiesen sich Injectioncu mit

Blutserum von Hühnern und Tauben auf den Ablauf

der Tuberkelbacilleninlection bei Meerschweinchen gänz-

lich wirkungslos. Hie Autoren sind der Ansicht, dass

die Immunität der Hühnervögel gegen menschliche

Tubereulose auf Wachsthumshemmung beruhe, wie sie

auch nur eine partielle ist, da die necrosirende Fähig-

keit der im Bacillcnkörpcr enthaltenen Substanzen bei

Hühnern mehr noch als bei Tauben zu Tage tritt.

Während es bekanntlich durch Injection von ste-

rilisirten Vibrionen-, Typhus- oder Coliculturen sehr

leicht gelingt, bei Meerschweinchen ein agglutinirendes

und schützendes Immunserum zu erzeugen, ist es

Landsteiner (13) nicht geglückt, durch Einverleibung

von sterilisirtcn Staphylocoecen- und Diphthcriebaeillen-

culturen eine entsprechende Umwandlung des Serums

zu erzielen. Die Injection der unbeweglichen Pneumo-

baciltcu lieferte eiu schwach agglutinirendes Serum, das

nicht gegen die lnfection schützte und desseu agglu-

tiuirendc Flüssigkeit sich auch gegenüber anderen

Kapselbacillen äusserte. Die Immuuisirung mittelst

sterilisirtcr Culturen von Bar. typhi murium und Pro-

teus vulgaris gab dagegen Resultate, die den bei der

Choleraiinmunisirung erhaltenen vollkommen analog

waren: das Serum wirkte agglutinireud und schützend.

Weitere Versuche der Verff., die über die Wirkungs-

weise der agglutinirenden Immunsera Aufschluss geben

sollten, zeigen, dass die bactericide Wirkung eines nor-

malen, leueocytenhaltigcn Exsudates gegenüber dem

Bad. typhi murium durch Zusatz von Typh. mur.-

Imnninserum erheblich verstärkt wird, verglichen mit

einer Probe, welche nur normales Exsudat und nor-

males Serum enthält. Dabei scheint das Irnmunserurn

nicht nur abschwächend auf die Microbieu zu wirken,

so dass sie den normalen bactericiden Stoffen leichter

unterliegen, sondern auch die im Exsudat vorhandenen

lebenden l.eucoevten zu beeinflussen.

Die Untersuchung der Körperflüssigkeiteu und Or-

gane gegen Diphtherie immunisirter Pferde ergab

Dzierzgowski (9) im Petersburger Institute für ex-

perimentelle Medicin den höchsten Gehalt au AtititotiQ

im Blutserum sowie in gleicher Höhe in den leiife

Flüssigkeiten, im Inhalt der Graafschen Follikel und

im Muskelintillrat an den Injectionsstellen. Deu ge-

ringsten Gehalt fand D. in den rothen und farbhuei

Blutkörperchen. — Er vertritt die Anschauung,

das injicirte Diphtherietoxin, in deu thkrischeti (ii-

webeu wahrscheinlich durch Oxydation in Antitoiit

umgewandelt, in das Serum übertritt, um allruälig dureli

Harn und Seh weiss ausgeschieden zu werden.

Die Stickstoffausscheidung vou Pferden, die vu

Gewinnung vou Diphthcrieheilserum verwandt wurdm,

untersuchte Marcnghi (Ifi). Die Serum pröduoti-j

ging mit einer Zunahme des Gesammtstiekstoffs «ie de-,

Harnstickstofls einher. Die Zunahme des letzteren im

vorübergehend, wie die der antidipbtherischen SuhsUu

des Blutes; oft plötzlich trat Schwankung der Stick-

stoffgehalts auf, immer proportional dem Werth»: fa

Serums. Die active Betheiligung des Thierkötpers U
der Productiou der Antikörper fand weder in den

Fieber, noch in der localen Reaction einen äquivalent«!

Ausdruck.

Blumreich und .1 acoby (5) landen in Versuchen

mit Bac. pyoeyaneus au entmilzten Thieren, das> dic-

gegen die Bacillen erheblieh widerstaudfähiger Vtta

als normale, während sie sich dem Toxin gegenüber

ebenso verhielten wie diese. Sie sahen mit der dan-1

die Milzexstirpation auftretenden Hypcrleueocytosc eine

Zunahme der bactericiden Fähigkeit des Blutes.

Aus der sehr umfangreichen Arbeit von Teissiv

und Guinard (28) ist hervorzuheben, dass Beschr.m-

kung der Nahrungszufuhr und der Hungerzustaud d>t

Giftwirkung von Pneumonie- und Diphtberiebacilku

verzögert und beim Tode der Thiere die anatomische:)

Veränderungen geringer sind, als bei Thieren mit nor-

maler Ernährung. Die Autoreu leiteu dies daher, da*

Hungerthiere einerseits besser als audere im Stan-lr

seien, die Toxine partiell zu zerstören, und ihnen an-

dererseits Stoffe fehlen, auf welche die Toxine ein-

wirken und eine Autoxintoxication erzeugen könutcu.

In der Absicht, für die ätiologische Bedeutung der

Erkältung verwerthbares Material zu gewinnen, stellte

Lode (15) eine grosse Reihe von Yersucheu mit Wärme-

entziehung und lnfection durch verschiedene Krank-

heitserreger, auch mittelst Verstäubung in der AttV

mungsluft, au. Es ergab sich, dass die Disposition iu

vielen infectiöseu Erkrankungen durch dauernde oder

vorübergehende Abkühlung wesentlich erhöht wird. I«

der Störung der natürlichen Wärmeöconomie sichi L

die Ursache der Erhöhuug der Disposition, deren bauj t

sächlicher Ausdruck in der vorübergehenden oder dau-

ernden Herabsetzung der Eigenwärme zu Tage iritt.

Unter Leitung von Bizzozero untersuchte Pen

r

(22) den Einfluss warmer und kalter Umgebung aui

den Ablauf acuter Entzündung, die er an deu Obrer.

v> >ri Kaninchen durch Injection von Eitercoccen hervor-

rief. Mittels des von dem Verf. angegebeneu Appa-

rates konnten die beiden Ohren coustant in verschie-

denen Temperaturen gehalten werden und ergaben, da*s

auch an demselben Thiere die Wärme den Ablauf
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des Eutzündungsproeesses fördert, während die Kälte

ihm entgegenwirkt und den Verlauf verzögert.

Die Wirkung äusserer Derivation studirte Martini

(17) in dem Laboratorium von Bauti (Florenz). Er be-

diente sich des Cantharidins und des Thermocauters,

während er als Versuchstbiere Kaninchen, als Krank-

heitserreger Staphylococcus pyog. aur., Streptococcus

py.>g., Pueumoniebacillen, Tuberkelbaeillen und Actino-

myces verwandte. Weder auf den Ablauf des localen

Processes an der Infcctionsstelle noch bezüglich der

tieneralisation der bacteriellen l'rocesse war eine

günstige Einwirkung warzunehmen; auch histologisch

xerlicfeu die infectiüscu l'rocesse und die I'roductionen

des ableitenden Mittels unabhängig von einander. M.

verwirft daher die Anwendung der von ihm geprüften

Mittel als theils nutzlos, thcils schädlich.

5. Allgemeine Pathologie der Gewebe.

1) Berkeley, H. J., Studies on the lesions in-

duced by the action of certain poisons on the cortical

nerve cell. Study VII. Poisoning with preparations

»f thyroid gland. Bull, of the Johns Hopkins Hosp.

Vol. VIII. No. 76. (Berichte über 8 Fälle von Geistes-

krankheit, die mit Thyroidcaextraet behandelt wurden,
sowie über Experimente an Mäusen, Meerschweinchen
und Hunden mit meistens negativen Ergebnissen.) —
i'iBosc, F.-J. et M. Blanc, Lea lesions de l'intestiu

dans les cas de hernie ctranglee d'engouement. Areb.

d- nu-d. exper. Vol. 8. p. 723—734. — 3) Die-
selben, Du passagc des microbes ä travers les parois

de Tintestin hcraie. (Contributions ä IVtudo des

peritonites herniaires: de-duetions praeti'jucs. Ibidem,

p. 735—747. (Enthält keine neue Thatsachcn.) — 4)

Burst, M., Das Verhalten der „Eudotholien" bei der

acuten und chronischen Entzündung, sowie bei dem
Wachsthum der Geschwülste. (S.-A.) gr. 8. Mit
i färb. Taf. Würzburg — 5) Bunzel. R., Ueber den

Kinßuss der vasomotorischen und sensiblen Nerven auf

die durch Verbrühung hervorgerufene Entzündung des

Krinitjchenobres, sowie über die während der Verbrühung
auftretenden Allgemcincrschcinungen. insbesondere die

Tachypnoe. Arch. f. exp. Path. u. Pharm. Bd. 37. 6.

S. 445—466. — G) Cheatlc, G. L., Cases of Strepto-

coccus infection. Lnncet. Jan. 2. — 7) Cornil, V.,

De la reparation des pertes de substances du foie.

Bull, de l'Acad. de med. Paris. Seance du 29. juin.

|>. SOO -807. — 8) Davidsohn, C, Ueber experimen-

telle Erzeugung von Amyloid. Virch. Areb. Bd. 150.

& 16—8. — 9) Durham. Herbert E., On the clinieal

bearing of some experiments on peritoneal infections.

Med. chir. transact. Vol. 18. (l'onstatirt, dass die

frühesten Eiteransammlungen bei Peritonitis auf dem
Omentum, sowie zwischen Leber und Zweiehfell ge-

funden werden und desshalb bei chirurgischer Behand-
lung der gründlichen Reinigung gerade dieser Theile be-

sondere Aufmerksamkeit zuzuwenden sei.) — 10) Ferrio,
I.. ed E. Bosio, Alterationi renali nelf oeelusione in-

testinal'!. Sperimentale LI. 2. — 11) Goldsehcider,
A. und E. Fla tau, Beiträge zur Pathologie der Nerven-
Mlle. Fortschr. No. 7. — 12) Grawitz, Biologische

Studie über die Widerstandsfähigkeit lebender thicrischer

Gewebe. Deutsche med. Wocheuscbrift. No. 1— 3. —
13) Derselbe, Die naturwissenschaftliche Grundlage
der modernen Entzündungstheorie. Wiener mediein.

Wochenschrift. No. 4 und 5. — 14) Hofmann. A,
Ueber den Zusammenhang der Durchschneidung des
Nervus vagus mit degenerativen und entzündlichen Ver-

änderungen am Herzmuskel. Virchow's Arch. Bd. 150.

S. 161-184. - 15) Ho Iiis, W. Aiusly, The lungs as

J^riMibüricht der ges.mmten Median. 1*97. BJ. I.
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dust cjeetors, viewed maiuly from a pathological stand-

point. Lancct. Dec. 4. (Der Verf. leitet den Ursprung

der Pigmenthaufen im Lungengewebe von theilweise

verbrauntem, bezw. verdautem Staub ab, den Phago-

cyten aus den Lungengefässeu entfernen.) — 16)

Klink, W., Experimente betreffend die Folgen des

Eindringens von Urin in die Peritonealhöhle. Grenz-

gebiete IL S. 472—481. — 17) Muttermilch, J.,

(eher Entzündung. Krvtyka lckarska. No. 8— 11.

(Polnisch.) — 18) Trzebicky, R., Zur Casuistik sel-

tener Localisationen von Dermoidcysteu. Wien. med.

Wochcnschr. No. 10. (4 Fälle. Bei einem Patienten

Dermoid in der Orbita, bei dem zweiten in der oberen

Scblüsselbeingcgeud, bei zwei Knahen am Präputium.)
— 19) Virchow, Rud.. Die Rolle der Gefässe und des

Parenchvms in der Entzündung. Virchow's Archiv.

Bd. 149." S. 381—404. — 20) Willgerodt, IL, Ueber

das Verhalten des Peritoneums gegen den künstlich in

die Bauchhöhle geleiteten Urin und über die experi-

mentelle Erzeugung der Uraemie. Grenzgebiete II.

S. 461-471.

Das Referat über die Rolle der Gefässe und des

Parenchvms in der Entzündung, welches Rudolf Vir-

chow (19) für den XII. internationalen medicinischen

Congress in Moskau in der Section für allgemeine Pa-

thologie und pathologische Anatomio übernommen hatte,

gestaltete sich zu einer zwar kurzen aber cindriglichen

Kritik der historischen Entwickelung des Entzündungs-

begriffes und einer Darstellung des heutigen Stand-

punkt der Erkenntniss auf diesem für jeden Ar»t so

wichtigen Gebiete. Bei dem allgemeinen Interesse, wel-

ches diesen Aeusserungcn des Altmeisters zukommt,

und da es wüuschcnswcrth erscheint, auch denen,

welche nicht zum Studium des gauzen Originals kommen,

hier wenigstens die Hauptsätze zugänglich zu machen,

in denen die Erfahrungen über die Entzündung „wenn

auch nicht in allen Einzelheiton, so doch in den Punkten,

welche einer Verständigung unter den Aerzten be-

dürfen", dargelegt sind, so lassen wir sie im Wortlaut

des Originals folgen:

1) Die Entzündung, wie man sie gegenwärtig de-

(iniren kann, ist kein einheitlicher Vorgang mit con-

stanten Merkmalen.

2) Ihrem Wesen nach lassen sich mindestens vier

Arten der Entzündung unterscheiden: die exsudative,

die infiltrative, die parenchymatöse oder alterirendc

und die proliferirende. Jede derselben liefert andere

Producte.

3) Das Bedürfniss, diese verschiedenen Arten in

einem gemeinsamen Namen zusammenzufassen, ist

weniger ein wissenschaftliches, als ein practisrh-dia-

gnostisehes. Man will die entzündlichen Exsudate, In-

filtrate. Metamorphose und Neubildungen von den nicht

entzündlichen unterscheiden.

4) Das diagnostische Interesse wird verstärkt durch

das therapeutische, insofern die verschiedenen Arten

der Entzündung eine gewisse Gemeinsamkeit der Be-

handlung erfordern. Wenn auch die Antiphlogoso der

Gegenwart nicht mehr die Einfachheit der älteren hat

bewahren können, so werden doch voraussichtlich

manche Gesichtspunkte der Behandlung auch in der

Zukunft auf ein analoges, wenn auch vielleicht nicht
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wieder auf ein einfaches oder geradezu identisches Ver-

fahren führen.

5) Der Zustand der uefässe und der localen Cir-

culation bietet nicht unerhebliche Differenzen in den

verschiedenen Arten der Entzündung dar. Während

die entzündliche Hyperämie in den exsudativen und

infiltrativen Entzündungen als ein Hauptgrund der ein-

tretenden Störungen erscheint, tritt sie bei den altc-

rirenden (metamorphosirendeu) uud proliferirendcn in

eine secundäre Stellung. Entscheidend für das Urtheil

wird hier der sehr verschiedene Verlauf der Entzün-

dung an gcfässhaltigen, gefässreichen und gefässloscn

Geweben.

6) Der Zustand des Parenchyms ist nicht gerin-

geren Verschiedenheiten unterworfen. Die exsudativen

Entzündungen bedingen die geringsten, die proliferi-

renden und alterirenden die grössten Veränderungen

des Parenchyms. Die Infiltrationen schliessen sich mehr

den Exsudationen an. Jedoch giebt es überhaupt keine

Entzündung, bei welcher das Parcnchym ganz unbethei-

ligt ist. In manchen Fällen trägt die Betheiligung einen

vorwiegend passiven Character; als classischc Beispiele

dafür können die vermehrte Brüchigkeit des Lungenge-

webes in der exsudativen Pneumonie (Hepatisation) und

die zerstörende Wirkung vieler Infiltrationen gelten.

In anderen Fällen, wie bei der Schleimabsonderung,

liefert dss Parenchym durch die Thätigkeit seiner Zellen

einen Hauptbestandteil des Exsudats.

7) Der gemeinsame Character der im engeren

Sinne entzündlichen Veränderungen an den Gelassen

und an dem Parenchym beruht darin, da» jedesmal

der Grund der Veränderung in einer Reizung zu suchen

ist, welche gewisse Thätigkeitcn (Aetionen, Rcactionen)

hervorruft. Die erste Rücksicht des Diagnosten muss

daher stets dahin gerichtet sein, zu ermitteln, ob der

Process überhaupt ein irritativer ist.

8) Die Irritation betrifft sowohl Nerven, als Ge-

fässe, sowohl speeifisches, als nicht specilisches Par-

enchym. Sie ist je nach der Constitution der gereisten

Theile und nach der Natur der einwirkenden Schäd-

lichkeiten verschieden. Diese Schädlichkeiten sind zu-

weilen mechanischer, sehr viel häutiger chemischer

Natur. Auch die reizenden Wirkungen vieler Bacterien

beruhen auf ihren chemischen Producten.

9) Die nicht unberechtigte Vergleichung der Ent-

zündung mit dem Fieber, welche sich auf die Tempe-

ratursteigerung der äusseren Theile stützt, gilt nicht

für die Entzündung im Ganzen, sondern nur für die

verstärkte Fluxion zu dem entzündeten Theil, soweit

eine solche überhaupt möglich ist. Vielmehr kann man
sagen, dass die moderne Opposition gegen die Essen-

tialität des Fiebers genau auf derselben Linie steht mit

der, freilich noch wenig ausgeprägten Opposition gegen

die Einheitlichkeit der Entzündung. Es giebt fieber-

hafte Krankheiten und entzündliche Krankheiten, aber

es giebt keine Sonderexistenz von blossem Fieber, wie

es keine solche von reiner Entzündung giebt.

P. Grawitz (13) kritisirt die vorhandenen Ent-

zündungstheorien, insbesondere diejenige von Cohnheim,

und hebt die gegen die Einwanderung von Leucocyten

in die Hornhaut uud zu Gunsten seiner Theorie sprechen-

den Momente hervor. Zur Stütze seiner Feststellungen

bezüglich des langen Ueberlebens der Zellen in ms

dem Thierkörper entnommenen Hornhäuten erörtert er

ferner (12) die vielfachen in der Literatur enthaltenen

und eigenen Erfahrungen an anderen Zellarten, und

weist auf die trotzdem noch besteheude grosse Lücken-

haftigkeit unserer Kenntnisse auf diesem Gebiete tun.

Bunzel (5) sah bei Kaninchen nach Sympathicus-

durchschneidung eine differentc Reaction, je nachdem

er die Verbrühung des Ohres mit Wasser von 53' un-

mittclbar nach der Ausschaltung der Vasomotoren oder

erst 14 Tage später vornahm, insofern nach Ablauf

dieser Zeit entzündliche Erscheinungen sowohl schneller

eintraten, als auch eine stärkere Ausbildung erfuhren

und sich bis zu partieller Necrose steigerten. Durch-

sebneidung der sensiblen Nervi auriculares blieb ohw

Einfluss auf den Verlauf der Entzündung. Eine wäh-

rend der Verbrühung anhaltende Steigerung des Blut-

druckes macht nach derselben abnorm niedrigem Blut-

druck Platz. Tachypnoe entsteht während der Ver-

brühung, auch nur eines Ohres, reflectoriseb: dit

Athmung ist „colossal frequent* und oberflächlich. Bei

vagotomirten Thieren nimmt die Frequenz zu, doch

kommt es zu keiner Verflachung der Atbemzüge. Durch

Eintauchen eines Ohres, dessen beide Nn. auriculare-

sowie dessen Vasomotoren durchschnitten sind, vernug

man gewöhnlich eine gesteigerte Athcmfrequenz hervortu-

rufen; doch kommt es nicht zur Ausbildung von typi-

scher Tachypnoe. Dabei giebt die gleichzeitig «in-

tretende Blutdrucksteigerung Aufschluss, dass die Ent-

nervung dos Ohres in der Regel keine vollständige ist.

Durch Chloralisirung der Thiere bis zum Verschwind«

des Cornealreflexes gelang es nicht, das Eintreten der

Tachypnoe vollständig hintanzuhalten; doch trat bei

Vorhalten eines mit Chloroform geträukten Schwimm-
|

chens prompt Athcmstillstand ein. Durch Kilteein-

wirkung lässt sich die Tachypnoe nicht erzielen.

Auf der Klinik von Eichhorst beschäftigte sich im

Anschluss an die Feststellungen dieses Autors üb«

die vorzugsweise Betheiligung des Herzens am Vagus-

tode von Vögeln A. Hofmann (15) mit der Frage über

den Zusammenhang der Durchschneidung des Stm»

vagus mit degencrativen und entzündlichen Verände-

rungen des Herzmuskels. Im Gegensatz zu d?n bc

kannten geringfügigen Wirkungen einseitiger Vagotomi''

hatte beiderseitige Durchschneidung bei den als Ver

suchsthiere benutzten Kaninchen Fettmetamorphose der

Herzmusculatur, multiple Hämorrhagieu und interstitielle

Myoearditis zur Folge. Auch Endocarditis. wenngleirt

viel seltener, konnte H. beobachten. Der theilweise

oder gänzliche Ausfall des Vaguseinflusses begünstigt«

dagegen nicht die Ansiedelung von im Blute kreisenden

Staphylococccn im Herzen.

Nachdem Cornil (7) sich in Verbindung mit

Carnot von der Leichtigkeit überzeugt hatte, mit

welcher in die Bauchhöhle gebrachte Fibringeriui:s> l

orgatiisirt werden, gingen beide daran, diesen l'mstml

als Hülfsmittel für die Ersetzung von Substanzverlusten,

zunächst in der Leber von lluuden. zu prüfen. Die
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kleinen Substanzverlustc (1 2 ccm) wurden, nachdem

die oberflächlicbcu Zelllagen an der Schnittwunde zu

lirunde gegangen, schnell in der bekannte Weise durch

Einwachsen von Bindesubstanzelemeuten in das einge-

fügte Fibrin ersetzt. Wurde statt des Fibrins ein mit

Eigelb imbibirtes Schwämmchen in die Leberwunde ge-

bracht, so war der Zusammenhang schon am vierten

Tage ziemlich fest. Bemerkenswert!! ist, dass C. dem

Eigelb, dank seiner auf Fett und Lecithin zurückzu-

führenden Nahrhaftigkeit, einen fördernden Kinfluss auf

die Gewebsneubildung beimisst.

Davidsohn's (8) zur Nachprüfung der bekannten

Versuche Krawkow's unternommenen Experimente

konnten dessen Ergebnisse bezüglich der künstlichen Er-

zeugung von Amyloid an Thieren im Wesentlichen be-

stätigen. Die erhaltenen Reactionen stimmten nicht

V'll mit denjenigen des menschliehen Amyloids über-

fin, doch ist dabei zu berücksichtigen, dass auch in

den verschieden Füllen von menschlichem Amyloid die

Reactionen ungleich sind, und dass die Blaufärbung

mit der Jod-Schwcfelsäure-Keaction diu höchste Aus-

bildung der Veränderung kennzeichnet.

Goldscheider und Flatau (11) gelang es, mit

Hülfe der NissCschcn Färbung Structurveränderungen

au Nervenzellen nachzuweisen, welche nach dem Ablauf

des experimentellen Eingriffs, durch den sie hervor-

gerufen wurden, gleichfalls verschwanden. An den

motorischen Zellen waren die durch Vergiftung mit

Malonnitrii entstandenen Abweichungen von den bei

künstlicher Steigerung der Eigentemperatur auftretenden

Veränderungen verschieden.

Eine Preisaufgabe der Strassburger Facultät ver-

anlasste Willger od t (20) und Klink (Itj) unabhängig

von einander zur Untersuchung der Folgen des Ein-

dringens von Urin in die Peritonealhöhle: ihre Ergeb-

nisse widersprechen sich theilweise, wie Madelung in

einer Fussnote (p.'46U hervorhebt, was wohl zum Theil

seinen Grund darin hat, dass W. nur an Hunden, K.

an Hunden und Kaninchen operirtc. Ref. (J.), der vor

Jahren einschlägige, den Verff. entgangene Versuche

veröffentlicht hat (Virch. Arch., Bd. 86, S. 816), experi-

mentirte nur an Kaninchen, und constatirte bei seinen

Thieren, die bedeutend länger am Leben blieben, als

die der beiden Autoren, fibröse Peritonitis, die er auf

die Einwirkung der Harnbestandtheüe bezpg. Ein An-

lass, das Resultat etwa auf die Operationsteehnik

zurückzuführen, scheint Ref. nicht vorzuliegen.

Ferrio und Bosio (10) erhielten nach Verschluss

des untersten Theiles des Dickdarms bei Meerschwein-

chen, welchen diese bedeutend länger überleben, als

Verschluss des Dünndarm», regressive Veränderungen

des secretorischen Nierenepithels, die sie auf toxische

Einwirkungen zurückführen. Die Glomcruli blieben in-

taeL Bacterieninvasion in der Niere und Harnwege

sind eine späte und secundärc Erscheinung der ex-

perimentellen Krankheil.

a) Blut.

1. Körperliche Bestandteile.

1) Limbeck, R. v.. Ergebnisse der modernen
Blutuntersuchung am Krankenbette. Wiener mediein.

Wochenschr. No. 5-7. — 2) Biernacki, E., Die

spontane Blutscdimentirung als eine wissenschaftliche

und practiseh-klinisehe Untersuehungsmethode. Deutsche
med. Wochenschr. No. 4S u. 49. 3) Koblbrugge,
J. H. F.. Das Höhenklima tropischer Inseln verglichen

mit dem der Schwei/, in Bezug auf Veränderungen des

Blutes. Correspondenz-Blatt f. Schweiz. Aerzte. No. 15.

— 4) Kündig, A., Ueber die Veränderungen des

Blutes im Hochgebirge bei Gesunden und Lungen-
kranken. Ebenda*. No. 1 u. 2. — 5) Liebe, Walther.

Ueber Blutveränderung nach Blutverlusten. I. D.

Halle. 96. — 6) Manca, G., lntorno alla progressiva

diminuzioue della resistenza del sangue dopo la sua estra-

zione dall'organismo. Arch. ital. di chir. XXXV. p. 65 bis

76. — 7) Piotrowski, .1., Die gegenwärtige klinische

Hämatologie vom praetischen Standpunkte. Gazcta
lekarska. No. 1» u. 14. — 8) Winternitz, R., Ver-
suche über Blutveränderungen nach subcutanen In-

jeetionen von Reizgiften. I'rager med. Wochcnsebr.
No. 52. (Die Leucocytenzabl ändert sieb au den ver-

schiedenen Stellen des Kreislaufes im gleichen Sinne.

Dabei sind grössere Schwankungen im Leucoeyteu-

gehalt verschiedener Gefässabschnitte^ nicht ausge-

schlossen.)

Im Anschluss an die Untersuchungen Hain-

burger's über das Verhalten der rothen Blutkörperchen

zu Kochsalzlösungen in verschiedener Stellung und ent-

gegen der Feststellung H.'s, dass die rothen Blut-

körperchen nach 3tägigem Stehen nicht mehr dem Ge-

setze der isotonischen Coefficienten folgten, fand Manca
(K), dass in letzterer Beziehung ein Unterschied zwischen

Blut, welches 1— 2 Tage gestanden hatte, und solchem,

welches vor 8—4 Tagen entnommen war, nicht be-

stand, dagegen eine progressive Verminderung der

Widerstandsfähigkeit zu bemerken war.

Aus den Ergebnissen der Blutuntersuchung bei

Patienten der Hallenser ebirurg. Klinik die von Liebe

(5) gewonnen wurden, sei hier nur hervorgehoben, dass

der Verf. die durchschnittliche Regenerationsdauer nach

Blutverlust auf 15 Tage berechnet. Hie Restitution

der Blutkörperchenzahl erfolgt früher als die des Hämo-

globiuquantunis. L. hält an der Auswanderung des

Kerns der Erythrocyten fest, die sich dadurch zu

rothen Blutschetben umbilden.

2. Chemische Bestandteile.

1) Albu. Albert, Untersuchungen über die To\i-

cität normaler und pathologischer Serumllüssigkeiten.

Virehow** Arch. Bd. 149. S. 405-420. — 2) Klint,
Austin, Stereorill and cbolesteremia (Amer.) Med. New».
June 5. — 3) Castaigne, J.. Contribution ä Tetude

du serum lacteseent. Aich, gein'rales. Juin. p. 660
bis 088. — 4) Hahn, M., Zur Kenntnis* der Wirkun-
gen des extravasculären Blutes. Berl. klin. Wochen-
schrift. No. 23. — 5) Jariuct, A., Ueber klinische

Hämoglobinbestimmungsmcthoden. Corresp.- Blatt für

Schweiz. Aerzte. No. 5. — 0) Kossler, A., Unter-

suchungen der chemischen Zusammensetzung des Blutes

in Krankheiten. Centralbl. f. innere Med. No. 26—29.
— 7) Loewv, A. und P. F. Richter, Zur Chemie
des Blutes. Berl. klin. Wochenschr. No. 47. 8)

Pagano, G„ Studio comparativo sulla tossieitä del

sangue matemo e fetale uel cane. Arch. per lc sc.

19*
Digitized by



278 v. Merino rxn Israel, Alloemeink Pathologie.

med. XXI. p. 205—219. — 9) Pfeiffer, Th., Ucber
den Fibringehalt des menschlichen Blutes und die Be-

ziehungen desselben zur sogenannten Crusta phlogistica.

Zeitschr. f. klin. Med. Bd. 33.

Aus den Untersuchungen Pagano's (8) über die

toxische Wirkung fötalen Blutes im Vergleich mit dem

mütterlichen geht hervor, dass Totales Hundeblut ohne

globulicidc und spermaticide Fähigkeiten ist. Seine

Giftigkeit für Kaninchen ist viel geringer als die des

mütterlichen Blutes. Die globulicide Wirkung des Blut-

serums wird wenige Stunden nach der Geburt offenbar

und wächst rapide ; nach 3 Tagen ist sie fast höher als

die des mütterlichen Blutes, was jedoch nicht hindert,

dass seine Giftigkeit für Kallinchen noch eineu Monat

nach der Geburt weit hinter derjenigen des Blutes er-

wachsener Thierc zurückbleibt, und somit nicht alle im

mütterlichen Blut enthaltenen Stoffe die Placenta

passiren, vielmehr bestimmte Substanzen vollständig

zurückgehalten werden.

Die Toxicität des Blutserums gesunder, sowie an

Pneumonie, Bronchitis chron. gravis, Epilepsie, Urämie

und Sepsis puerperales kranker Personen prüfte Albu

(1) an Kaninchen; er kam in Ucbereinstimmung mit

Kummo zu dem Ergebuiss, dass bei intravenöser In-

jection normalen menschlichen Blutserums 9— 11 cem

pro kg Thier die tödtliche Dosis ist. Der Giftstoff

haftet au den normalen Eiweisskörpem des Blutserums.

In Krankheitszuständen steigert sich die Toxicität bis

auf ein Vcrhältniss von 4 zu 5 cem auf ein Kilogramm

Thier; dies schien besonders bei denjenigen Affectionen

der Fall, welche mit Anhäufung von Kohlensäure und

abnormer) Stoffwechselproducten im Blute eiuhergehen.

Auch defibrinirte Ascites- und Pericardialflüssigkcit

von den untersuchten Kranken erwies sich in gleicher

Weise giftig.

Die quantitative Fibrinbestimmung Pfeiffer's (9)

beruht auf der Ermittelung der Differenz im Stickstoff-

gehalt von Plasma und Serum. Annähernd normale

Fibrinstickstoffwerthe (39,3 mg N) wurden gcfuuden bei

Typhus abdominalis, Malaria, Sepsis, Nephritis (Urämie),

ausgesprochen erhöhte Werthe bei Pneumonie (105.9 mg
N), Gelenkrheumatismus (8G 152 mg X), Erysipel, Scar-

latiua und Peritonitis. In Ucbereinstimmung mit frü-

heren Autoren fand auch Pfeiffer bei erhöhtem Fibrin-

gehalt Vermehrung der Leukocyten, ohne dass sieh aber

ein directes Parallelgcben zwischen Fibringehalt und

Leucocytenzahl nachweisen Hess. Für die Entstehung

der Crusta phlogistica sind nach Verf. die Hauptmomente

die Verlaugsamung des Gcrinnungsvorgangcs und das

beschleunigte Sinken der Blutkörperchen.

Die bacterienvemichtende und zuckerzerstörende

Eigenschaft des Blutes ist nach Hahn (4) unabhängig

von der Gerinnung. Durch Erwärmen auf 55° oder

Aufbewahrung bei Zimmertemperatur wird sie ver-

nichtet. Die Wirkung hängt ab von der angewandten

Blutmenge, sie nimmt zu im Stadium der Hyper-

leucoeytose.

Loewy und Richter (7) wiesen Albumosen im

Blute von Kaninchen nach, denen sie Nuclein, Spermin,

Pilocarpin intravenös injicirten. Nach Injection von

Nuclein und Spermiu waren im Stadium der Hyper- und

Hypoleucocytose, nach Pilocarpininjection nur im Stadium

der Hyperleucocytose Albumosen nachweisbar. Gleich-

zeitig war in beiden Stadien die zuckerzerstörendc

Eigenschaft des Blutes herabgesetzt.

Austiu Fliut (2) reclarairt unter Hinweis auf

seine 18G2 vom Institut de France ausgezeichnete Unter

suchung die Feststellung, dass Cholestearin im Darm-

canal in Stercorin umgewandelt werde, welches mit

dem neuerdings von Boudzinski uud Humniek;

(Zeitschr. f. phys. Chcm. 189fi) beschriebenem Kopro-

sterin identisch sei.

Mit der Frage des milchigen Serums beschäftigt

sich auf Grund einer grösseren Zahl von Beobachtung

Castaignc (3), der bei chronischen Nephritiden nie-

mals, recht oft dagegen bei acuten und subacuta

Nierenerkrankungen solches Serum antraf. Albuminurie

bestand nicht immer, z. B. wurde bei drei Typhusreei>u-

valescenten milchiges Serum getroffen, nachdem der

Urin schon 14 Tage lang eiweissfrei war. Fettkörnchen

wurden niemals in dem Serum gefunden.

b) Verschiedenes.

1) Abel, John J. and Albert C. Crawford. Ou

the blood raising constituent of the suprarenal capsuie.

Johns Hopkins hosp. bulletin. July. — 2) Mairet et

Vires, Toxicite du foie. Nouveau Montpell. med. 9,

— 3) Pickardt, M., Zur Kenntniss der Chemie patho-

logischer Ergüsse. Berl. klin. Wochenschr. No. 39. -

4) Hot mann, Uebcr fetthaltige Ergüsse in den grosser,

serösen Höhlen. Zeitschr. f. klin. Med. 31. Bd. H. i

und 6. (2 Fälle von Ascites chvlosus und 1 Fall vr>&

chylösem Pleuraerguss, bei Carcinom bezw. Pleuritis

wahrscheinlich tuberculösen Ursprungs.) — 5) Rune-

berg, J. W., Von der diagnostischen Bedeutung des

Eiweissgehaltes in pathologischen Trans- und Exsudaten.

Berl. klin. Wochenschr. No. 33. — 5a) Stein, B,

Zur Frage der Pseudoleukämie. Wien. med. Wochenschr

No. 23. (In einem Falle von Pscudoleukaemia lienalu

konnte im Harn Nuclcohiston nachgewiesen werden )
—

6) Velich, A., Uebcr die Veränderungen in der Blut-

cin-ulation nach Einwirkung des Xebennierenextractcs

Allgem. Wiener med. Zeitung. No. 27. — 7) Whyte
J. Makic, A casc of chylous transsudation into tbc

pleural, pericardial and peritoneal cavities. Edinburgh

.lourn. p. 551— 558. (With an analytical report os

the fluids by A. Lockhart Gillepsic, 2 "Tabellen.)

Rune berg (5) unterscheidet im Allgemeinen bä

Gruppen: l. 4—6 pCt. Eiweiss bei Affectionen serü.yr

Membranen; 2. 1—3 pCt. Eiweiss bei Stasentranssudaten:

8. 0,1—0,3 pCt. Eiweiss bei rein hydrämischen Trans

sudaten.

Pickardt (3) spricht dem Eiweissgehalt pauV

logischer Ergüsse diagnostische Bedeutung ab. Nach

Kntciweissung der Flüssigkeit fand sich 9 mal unter

20 Fällen Linksdrehung, die Verf. wegen positiven Aus-

falls der SeliwanofTschen Reaction als Lävulose an-

sprechen zu dürfen glaubt.

Die den Blutdruck steigernde Substanz der Neben

uierc wird nach Abel und Crawford (l) aus einen

wässerigen Extract durch Benzoylchlorid und Natrium

hydrat nach der Schotten-Baumann'schen Methode roll-

ständig ausgefällt. Durch Zersetzung der entstehenden

BenMJT(producta wird ein Rückstand erhalten, der
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grosse physiologische Wirksamkeit besitzt; er giebt

die Farbenreactiou von Vulpian, reducirt Silbernitrat

und besitzt überhaupt die speeifischen Eigenschaften

des Nebcnnierenextractes. Mittels Alkalien kann vou

ihm ein carminrothes Pigment getrennt werden,

welches die Autoren für eine der chromogenen Sub-

stanzen halten, welche die rothe Färbung des Neben-

nierenauszuges mittels oxydirender Substanzen oder

Alkalien nach Vulpian veranlassen.

Immer wurde eine flüchtige basische Substanz von

coniiuähnlichcm Geruch gefunden. Nach ihrer Ent-

fernung blieben als wirksame Substanz, je nach den

Killen, hochactive Sulphate oder Chloride zurück. Ihre

Salze ergaben Farbenreactiou mit Eisenchlorid, reducirten

ibenso Silbernitrat, aber nicht Fehling'sche Lösung.

Von der isolirten wirksamen Substanz Hess sich

Licht Breuzcatcchin abspalten; A. und C. kommen zu

dem Schluss, dass ihre Substanz zu den Pyridiubasen

oder den Alkaloiden zu stellen sei.

Durch Injection des Nebcnnierenextractes vom

Frosch konnte Velich (6) bei Kaninchen und Hunden

Blutdrucksteigerung hervorrufen. Nach Durchtrennung

der Vagi oder Vergiftung der Thicre mit Curare trat

gleichzeitig eine Beschleunigung des Pulses ein. Die

Blutdrucksteigerung erfolgte auch noch nach Durch-

trennung des verlängerten Markes.

6. Stoffwechsel.

a) Allgemeines.

1) Bergeil, P., Ueber den Phosphorsäurcstoff-

»echsel unter normalen und pathologischen Verhältnissen.

'Zusammenfassendes Referat.) Fortschritte der Medicin.

Bd. 16. 1898. No. t. — 2) Bohne, J., Experimentelle

Beiträge zur Ergründung der Pathogenese urämischer
und comatöser Zustände. Inaug.-Dissert. Berlin und
Ebendas. No. 4. — 3) Uerter, C. A., On certain

rtlations between bacterial activity in the intestine and
the indican of the urine. Med. journ. Dec 25. —
4) Hoover, C. F. and T. Sollmann. A study of

metabolism during fasting in hypnotic slecp. Journ. of

experim. med. July. p. 405—411. (Stoffweehselversuch

in dem 19jährigen Frank Sohn während eines nur ein-

mal auf kurze Zeit unterbrochenen Stägigen Schlafes.)

— 5) Jahncl, W., Zur Casuistik der Harnstoffaus-

scheidung durch die äussere Haut. Wien. med. Presse.

No. 46. — 6) Laulanic, F., Sur les efTets physiolo-

giiues du vernissage de la peau et les causes de la

nort consecutive ä cette Operation. Arch. de phvsiol.

p. 30*2—316. — 7) Maguus-Lcvy, A„ Ueber" Auf-
gaben und Bedeutung von Respirationsversuchen für

die Pathologie des Stoffwechsels nebst kritischen Be-
merkungen zur Technik derselben. Zeitschr. für kliu.

Med. Bd. 33. - 8) v. Moraczewski, M., Stoffwechsel-

Untersuchungen bei Carciuom und Chlorose. Ebendas.
Bd. 33. — 9) Secgelken, Ueber multiples Myelom
und Stoffwecbscluntersuchungeu bei demselben. Deutsch.
Arch. f. klin. Med. Bd. 58. — 10) Setti, G., Ricerehe
urologiche in un caso di melanosareoma con glueosiiria.

Arch. ital. di Clin. XXXVI. p. 672—683. 11)
W a 1 s h , David, Toxic sweat au its vicarious eliiniuation.

Lancet. Sept. 25. — 12) Williams, W. Roger, The
cachexia of cancer. Edinb. journ. June.

Laulanie's(6) Versuche ergaben an Kaninchen, dass

die Firnissung der Haut durch Steigerung der Abgabe
durch die Haut eine Zunahme der ehemischen Aus-

gaben, gemessen an dem respiratorischen Stoffwechsel,

hervorruft und dass durch eine Unterbrechung der Ver-

dauungsthätigkeit die Ernährung unzureichend wird.

Er vergleicht deshalb die Folge der F'irnissung mit

einem abgekürzten Verhungern, insofern die Thiere nur

15—17 pCt. ihres Körpergewichts verlieren, gegen 35

bis 40 pCt. bei der Inanition. Complicirt wird diese

Inanition durch das ausserordentliche Anwachsen der

chemischen Ausgaben. Die Abkühlung ist nicht direet

dem Firnissen zuzuschreiben, noch auch die Todes-

ursache; sie ist ohne schwere Bedeutung und die ge-

firoissten Kaninchen würden den Wärmcverlust leicht

ausgleichen, wenn sie fressen könnten. Alle Hunde,

die in gleicher Weise behandelt wurden, widerstanden,

indem der Verbrauch durch eine entsprechende Ueber-

ernährung gedeckt wurde.

Durch Injectiou sehr geringer Mengen Kochsalz-

lösung in die Bauchhöhle von Meerschweinchen und

weissen Mäusen erzeugte Bohne (2) mehr oder minder

heftige klonische und tonische Zuckungen, abwechselnd

mit einem comaähnlichen Zustand, der in einzelnen

Fällen den Tod herbeiführte. Bei urämischem und

carcinomatösem Coma beobachtete er eine auffallend

herabgesetzte Ausscheidung der Chloride im Harn, mit-

hin eine Rctention der Chloride im Organismus, die

sich in zwei Fällen auch dadurch zu erkennen gab,

dass der Gehalt der Leber au Chloriden auffallend er-

höht war. Hiernach sollen die Chloride für das Zu-

standekommen urämischer und comatöser Erscheinungen

von wesentlicher Bedeutung sein. Bei Nierenaffcclionen

empfiehlt datier B. auf die Chloride zu achten und für

reichliche Entleerung derselben durch entsprechende

Diuretica Sorge zu tragen.

Jahncl (5) fand bei einem an chronischer Ne-

phritis leidenden Patienten kurze Zeit vor dem Exitus

das Gesicht mit weisslichen Krystallcn und krystalli-

nischen Schüppchen übersäet, die sich an der Haar-

grenze zu harten Krusten zusammengeballt hatten.

Microscopisch erschienen die Schüppchen als vierseitige

Säulen, nach Zusatz von Salpetersäure bildeten sieh

die typischen sechsseitigen Tafeln des salpetersauren

Harnstoffes. Die vorgenommene NBcstimmung ergab

den für das Harnstoffmolekül erforderlichen Werth.

Die Untersuchungen v. Moracze wskUs (S) er-

strecken sich auf 7 Frauen, und zwar 2 Carcinome

ohne besondere Anämie, 2 Carcinome mit starker An-

ämie, 3 Chlorosen. Die Ergebnisse seiner Arbeit fasst

der Autor in folgenden Sätzen zusammen:

1. Die Anämie bedingt für sich allein keinen Ei-

weisszerfall. Wo dies geschieht, ist er wohl durch

eigenartige Toxine verursacht.

2. Eine Stickstoffrctention ist bei Cachexie nicht

auf Eiweissansatz zurückzuführen, wohl aber bei den

Chlorosen.

3. Die Chlorrctention im Organismus ist im Grossen

und Ganzen von der Anämie abhängig mit dem Unter-

schied, dass, während bei Chlorosen möglicher Weise

die Retention mit der Heilung in Chlorverlust übergeht,

dies bei den Carcinomen nicht der Fall ist.
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4. Das Verhalten der Phosphate erinnert an das

des Chlor, das des Calcium ist eher entgegengesetzt.

5. Hin Zusatz von Chlornatrium und Calcium-

phosphat zur Nahrung wirkt stickstoffsparend. Dahei

werden Chloride rciehlieher ausgeschieden, ebenso wie

bei Calciumzusatz. Phosphor folgt in seinem Verhalten

dem Stickstoff.

G. Andere Salze, wie Natriumphosphat und Kalium-

chlorid, verhalten sich ähnlich, doch ist ihre Wirkung

.schwacher; so bewirkt Silbernitrat eine Eiwcisszers.tzung.

Chloride werden zurückgehalten, dagegen Phosphor und

Calcium mehr verbraucht.

Seegel ken (9) theilt einen Fall von Chondro-

sarcom der Halswirbel, der Hippen und des oberen

Stcrnuins mit. In dem Harn des Patienten fand sich

ein ähnlicher Kiweisskörper, wie ihn Rosin beschrieben

hat. S. konnte ausserdem aus dem Eiweisskörper

durch künstliche Verdauung mit Magensaft ein Xuclein

abspalten.

Hei einem 55jährigen Eiseubahnbeamten, der einer

Melanose der Haut mit Metastasen in den inneren Or-

ganen erlag, fand Setti (10) die Ausscheidung der gc-

sainmteii Phosphor- und Schwefelsäure, der Harnsäure

und des Ammoniaks in normalen Grenzen, dagegen den

Harnstoff stark vermehrt, dagegen die Chloride, auch

absolut, spärlich, Extraetivstoffc ein wenig vermehrt.

Im Verhältniss zu den stickstoffhaltigen Körpern des

Urins blieb der Gesammtstiekstoff in normalen Grenzen.

Dabei bestand leichte Polyurie mit sehr wenig Zucker

und grossen Mengen von Melanin. Ks fand sich 2 1
'

2 mal

mehr Harnstoff, als den « hloriden entsprach.

Nach den Experimenten von C. A. nerter (3)

nehmen das Indican und mit ihm die Aethersehwefel-

säure des l'rins nach Einführung grosser Mengen von

Bact. coli comm. zu, von dessen Wachsthum die Indican-

menge in erster Linie abhängt. Proteus vulgaris ver-

mehrt die Aetherschwefelsäure ohne merklichen Einfluss

auf du Indican, während dieses wie die Acthcrsehwcfel-

säurc dureh grössere Mengen von Milehsäurebacillcn

merklich herabgesetzt wird.

b) Wärmeüconomic.

1) Krehl, I.. und M. Matth es. Wie entsteht die

Temperatursteigerurig d<-s fiebernden Organismus. Areh.

f. exper. Pathol. u. Pharmaeol. Bd. 3?. — 2) Loewv,
A. und P. F. Richter. Die Heilkraft des Fiebers.

Berlin, klin. Wochenschr. Xo. 9. (cf. Jahresbericht

1896. Bd. I. S. 272.) — 8) Shaw, Frank Whitlield,

Thermic fewer and heat prostrations. Med. news.

August 21. — 4) Schul tess, E., Die Beziehungen
zwischen Albumosuric und Fieber. Deutseh. Arch. für

klin. Med. Bd. 58. 5) White, W. Haie. The
Cn.onian lectures on the means by whieh the tempe-
rature of the body is maintained in health and disease.

Brit. med. journ. July. 10.

Krehl und Matthe* (1) benutzten zu ihren Ver-

suchen an Hühnern, Tauben, Kaninchen und Meer-

schweinchen das Kubner'schc Luftcalorimctcr. Sic

injicirtcu ihren Versuchstieren theils chemische Stoffe,

wie Argcut. nitrie. und Deuteroalbumose, theils Pneumo-

baeillen, Protozoen, getödteto Bouillonculturen von

Bact. coli, Pyocyaneus, Milzbrand, Typhus, Prodigiosus.

Auf Grund zahlreicher und sorgfältiger Versuche, deren

Einzelheiten im Original nachgelesen werden müsseo,

kommen die Verff. zu dem Schluss, dass der haupt-

sächlichste Grund der Temperatursteigerung in fa

mangelhaften Wärmeabgabe zu suchen ist.

Schultess (4) fand unter 56 fieberfreien Patienten

43 mit albumosefreiem Harn, vou 59 fiebernden dv

gegen nur fi, bei denen die Atbumose im Harn fehlte

Der Zusammenhang zwischen Albumosurie und YkUt

wurde noch in vielen Fällen durch die Quantität dir

ausgeschiedenen Albumosen characterisirt. Auf d«r

Höhe des Fiebers wurde das Maximum an Albumosen

ausgeschieden, während mit dem Sinken der TYnuv

ratur zur Nonn die Albumosen sofort verschwanden.

fChelmonski, A.. Die Körpertemperatur bei

Greisen. Gazeta lekarska. No. 38.

Verf. gelangt auf Grund zahlreicher Beobachtungtn

zu dem Schlüsse, dass die mittlere Körpertemperatur

mit zunehmendem Alter abnimmt und bei Greisen sehr

oft ein verkehrter Typus der Tagestemperatur mit

abendlichem Abfall derselben vorzukommen pflegt.

Tnebifky (Krakau).]

c) Harn.

1. Leucin und Tyrosin.

Kirkbride jr.. Th. S., Befund von Leuein und

Tyrosin in einem Harn bei Erysipel. Centralblatt für

innere Med. No. 41.

Bei einer Patientin, die nie eine LeberaffectiM

gehabt hatte und auch hei der Aufnahme keine solch

zeigte, konnte Kirkbride microscopisch und in Sub-

stanz Leucin und Tyrosin im Harn nachweisen.

2. Ammoniak.

Müuzer, E., Die Bedeutung der Ammoniaksah'

für die Pathologie nebst einem Beitrag zum SVdf

Wechsel bei Leucämic. Prager med. Wochenschrift

No. 15-19.

Münzer betrachtet wie Hallcrvorden die er-

höhte Ammoniakausscheidung als den Ausdruck er-

höhter Säuerung des Körpers. Eine Steigerung der

Säuerung bis zur toxischen Wirkung ist bisher nur für

den Diabetes mellitus bekannt. Es giebt bis jetzt nach

M. keine Krankheit, bei welcher in Folge verminderte

Harnstoff bildung Ammoniakzalze in vermehrter Xtogf

mit dem Harn ausgeschieden werden.

8. Albuminurie.

Verde Iii, C. e U. Gabbi, SttU' albuminurii

sperimental« per iniezioni di ovoalbumina. Areb. ita!.

di clin. XXXV. p. 300-381.

Verdeiii und Gabbi konnten durch subcutan

Injection von Hühncreiweiss Kaninchen (bis zu 45 TV

gen irn aussersten Falle) albuminurisch machen, d^h

mussten die Gaben wegen der schnellen Ausschcidurii.-

oft wiederholt werden; selbst lange fortgesetzte tät-

liche Injectionen riefen keine dauernde Albumimin;

hervor. Ein Versuch am Menschen (mit 15 g Eiweiß

fiel völlig negativ aus.
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4. AUoxurkörper, Harnsäure.

1) Adler, H. und K. B. Behrend, Zur Kcnntniss

der Gesammtstickstoff- und Harnsäureausschciduug bei

Typhus abdominalis. Frager med. Wochenschr. No. 17.

— 2) Futcher, T. B., The Association belween the so

catled perinuclcar basophilic granulcs and the elimen-

tation of the alloxuric bodics in the urine. Bull, of

the John Hopkius. Hosp. May. — 3) Hillebrecht,
<i., Experimentelle Beiträge zur Bedeutung der AUoxur-

körper im Kiweissstoffwechsel. luaug.-Disscrt. Berlin.

— 4) Leber, H., Zur Physiologie und Pathologie der

Harnsäureausscheidung beim Menschen. Berliner klin.

Wochenschr. No. 44. — 5) Rommel, 0., Ueber die

Ausscheidung der AUoxurkörper unter physiologischen

Bedingungen und bei Nephritis. Ioaug.-Dissert. Berlin.

— 6) Rosin, H., Ueber einen eigenartigen Eiweiss-

körper im Barn und seine diagnostische Bedeutung.

Berl. klin. Wochenschr. No. 48. — 7) Watson, J. K.,

The pathology of albumosuria and peptonuria. Lancet.

Jan. 6.

Nach Cario, Robin, Zuelzer und Richter ist

bei Typhus abdominalis die Harnsäiireausscheidung

erhöht, während nach Bartels und Baltalowski eine

Erhöhung zweifelhaft ist. Adler und Behrend (1)

üihmcn daher die Versuche wieder auf. Sie bestimmten

die Gesammtstickstoff- und Harusäurcausscheidung (Me-

thode Hopkins mit der Modification nach v. Jaksch)

bei 5 jungen Männern im Alter von 14—20 Jahren an

je 7 auf einander folgenden Krankheitstagen. Bis auf

einen Fall gehörten alle der leichten oder mittel-

schweren Form an. Medicamente und therapeutische

Eingriffe wurden vermieden. Sie fauden keine gesetz-

mässige Aenderung der Harnsäureausscheidung weder

absolut noch im Vcrhältniss zum Gesammtstickstoff.

Die Differenzen in den Angaben siud nach ihnen

lediglich durch die Methode der Hanisäurcbcstimmung

bedingt.

Die Ausschoidungsgrössc der AUoxurkörper hängt

vom Kernzcrfall ab. In Versuchen an normalen Per-

sonen fand Hil lebrecht (8) bei Unterernährung mit

wenig Eiweiss und relativ viel Caloricn Abnahme der

Gesammtstickstoff- und Alloxurkörperausscheidung, also

eine Verminderung des Keruzerfalls. Bei Unterernäh-

rung mit vorwiegend ciwcisshaltiger Kost und wenig

Caloricn nimmt die Gesammtstickstoffausseheidung zu,

der Kernzerfall ab. Durch die nach eiweissreicher Kost

auftretende Verdauungshypcrleucocytose und den nach-

folgenden Zerfall der Blutkörperchen wird aber trotz-

dem die Ausscheidung der Alloxurkörpcr im Harn ver-

mehrt. Infectionskrankheiten und das Thyrojodin er-

höhen den Kernzerfall und steigern dadurch die

Eiweisszersetzung und die Ausscheidung der Alloxur-

körper. Will man die Alloxurkörperausscheidung

diagnostisch verwerthen, so muss die Nahrung sorg-

fältig berücksichtigt werden.

Nach den Untersuchungen Leber 's (4) hat weder

der Alcohol (Maltonwcin) noch der Citronensaft beim

Gichtkrauken einen Einfluss auf die Harnsäureaus-

scheidung. Nach Genuas von Homburger Elisabeth-

brunnen ist die Ausscheidung etwas gesteigert.

Bei 2 Patienten mit Nephritis interstitialis fand

Rommel (5) für die Harnsäure, im Gegensatz zu

Ko lisch, der eine Verminderung beobachtet haben

wollte, in dem einen Fall normale, im zweiten Fall

sogar extrem hohe Werthc. Die Xanthinbasen waren

etwas vermehrt, aber nicht derartig, dass, wie bei K.,

die Basen die Säuren überwogen. Es liegt daher kein

Grund vor, die Nieren als Bildungsstätte der Harnsäure

anzusehen.

Rosin (0) fand bei einer SCjährigen Patientin,

deren Harn vorher Eiweiss und Cy linder enthalten

hatte, 3 Wochen vor dem Tode kein Eiweiss mehr,

wohl aber einen Körper in reichlicher Menge, der die

Eigenschaften eines von Bencc Jones beschriebenen

Eiweisskörpers (Albumose) theilte. Der Haru trübte

sich bei 53", anfangs in geringem Grade, dann unter

Hildung eines sehr reichlichen dicken Niederschlages.

Von etwa 72" an begann der Niederschlag unter hör-

barem Knistern zu schmelzen und bei 100° wurde die

Flüssigkeit wieder nahezu klar. Beim Erkalten kam
der Niederschlag wieder, um sich beim Erhitzen von

Neuem zu lösen. Der Harn gab ausserdem intensive

Biurctreaction. Bei der Scction der Patientin fand

sich ein myelogenes Rundzellensarcom der Rippen.

Da in den bisher in der Literatur vorliegenden Fällen

eine solche Albumose nur bei multiplen myelogenen

Sareomcn des Skelettes (nicht bei Ostcomalacie) im

Harn beobachtet wurde, schreibt R. ihr diagnostische

Bedeutung zu.

F.utcher (2) konnte die Vorsteflung, dass das

reichlichere Vorkommen der sogen. Neusscr'schcn Gra-

nulationen der Lcukocyten in einem regelmässigen Zu-

sammenhang stände mit gesteigerter Ausscheidung der

Alloxurkörpcr; noch etwa ausschliesslich bei Patienten

mit harnsaurer Diathesc (im weitesten Sinne) vorkäme,

nicht bestätigen.

5. Farbstoffe.

1) Cavalli, G., Coutributo allo studio de IIa bilc

in ordiue al suo contenuto urobilinico e transformabi-

litä in urobilina. Arch. ital. di clin. XXXV. p. 394
bis 449. - - 2) Chiodera, P. e Cherie Ligniere,
Nuovi studi sperimentali sulla genesi del Pig. G. F.

delT urina e sull' urobilinuria. Ibid. XXXVI. p. 505
bis 521. — 3) Hirsch, f., Ein Fall von Alkaptonurie.

Berliner klin. Wochenschr. No. 40. — 4) Riva, A.,

Semilogica del contenuto urobilinico del' intestino.

Arch. ital. di clin. XXXV. p. 3G7 — 393. — 5)

Schulte, Ueber Hämat.-porphvrinuric. Deutsch. Arch.

lür klin. Mediein. Bd. 58. — G) Stier, E., Ueber
einen neuen Fall vou Alcaptonurie. Inaug.- Dispert.

Berlin.

Hirsch (3) beobachtete Alcaptonurie bei einer

17jährigen Patientin während eines acuten Magendarm-

katarrhs. Die Erscheinung dauerte nur 3 Tage. Der

frisch entleerte Haru sah bräunlicher aus als normaler.

Nach eintägigem Stehenlassen wurde der Haru tinten-

schwarz, obgleich er schwach sauer reagirte. Durch

Zusatz von Alkali konnte keine dunklere Färbung mehr

erzeugt werden.

Einen weiteren Fall von Alcaptonurie beschreibt

Stier (6). Ein 8jähriger Knabe, der l'/i Jahre vorher

Scharlach und Nephritis durchgemacht hatte, entleerte

in 24 Stunden im Mittel 2,6 g Homogentisinsäurc, eine

Menge, die der von früheren Beobachten] gefundenen
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Menge bei Erwachsenen annähernd gleichkommt. Im

übrigen wurde die Quantität durch die Nahrung beein-

flusst. Durch sehr eiweissreiche Nahrung stieg die

Ausscheidung auf 4,7 g, durch eiweiisarme sank sie. bis

auf 1,4 g. Die Harnsäure fiel auch in diesem Kalle

nicht auf Zusatz von Salzsäure aus oder doch nur in

minimaler Menge. Im Gegensatz zu früheren Beob-

achtern war dagegen keine nennenswerthe Verminderung

zu beobachten. S. nimmt an, dass die Homogentisin-

säurc in den Geweben gebildet wird, während sie nach

Bau mann durch Bactericn im Darmeanal entsteht.

Verf. konnte nämlich aus angedautem Fleisch, das mit

dem Darminhalt des Knaben geimpft wurde, keine

Säure darstellen.

Schulte (5) beobachtete 2 Fälle mit Hämatopor-

phyrinurie. Der eine Fall betrifft eine Patientin, die

4 Wochen hindurch 1 g Sulfonal genommen hatte.

Nachdem das Sulfonal bereits 10 Tage ausgesetzt war

und mehrere Tage völliges Wohlbefinden bestanden

hatte, trat plötzlich der Tod ein. Bei einem zweiten

Patienten, dessen Erkrankung wahrscheinlich auf Auto-

intoxication vom Darmeanal zurückzuführen war, bestand

die Hämatoporphyrinurie über 3 Wochen. Der Patient

erholte sich erst nach Monaten.

, 6. Diabetes mellitus.

Kausch, W., Der Zuckerverbrauch im Diabetes
mellitus des Vogels nach Pancrcasexstirpation. Archiv

f. exper. Pathol. u. Pharmacol. Bd. 39.

Bei cntlebcrten Enten und Gänsen schwindet nach

K. der Blutzucker nach etwa 8 -9 Stunden. Dabei ist

es gleichgültig, ob die Thiere vorher gehungert oder

gemischte Nahrung erhallen haben. Den gleichen

Effect hat meistens die einfache Unterbindung der zu-

führenden Gefässc. Nach Exstirpation von Panere«

und Leber erfolgt die Abnahme des Blutzuckers ia der-

selben Zeit. Injicirt man solchen Thieren gering*

Mengen Zucker, so scheinen sie ihren Kohlehydratvor-

rath etwas langsamer zu verbrauchen.

7. Harngifte.

1) Gottheiner, A., Die Harngifte und die Ur-

ämie mit einem Beitrag zum Milchsäuregehalt des

Blutes. Inaug.-Dissert. Berlin u. Zeitschrift für kliu.

Med. Bd. 38. — 2) Jacob i, Mary Putnam and Man
Mitchell-K ydd, Experiments on urinary toiicitr.

New- York Mcd.-Hecord. Nov. 6. (Harugif'tigkeit bei

chrouischcr Nephritis.) — 3) Labadie- Lagrsve, L
Boix et J. Noe, Toxicite urinaire chei le cobaye

cn gestation. Arch. gen. de med. Septembre. —
4) Mever, Fr., Ueber die Toxicität des Inas und

Milzextractcs bei Carcinom. Zeitschrift für kliu. Med

Bd. 33.

Im Blut von Hunden fand Gottheiner (I) vor

und nach Unterbindung der Harnleiter keine wesent-

liche Differenz im Milchsäuregehalt. Die von Jak*ch

beobachtete Herabsetzung der Blutalkalescenz kann

also nicht auf Vermehrung der Milchsäure zurückgeführt

werden.

Meyer (4) untersuchte deu Harn von 14 Carcino-

matösen auf seine Toxicität. Die Werthe für normalen

Uriu (2 Fälle) ermittelte er zu f>5 cem pro Kilo Thier,

während sie für Krebskranke 30—31 cera betrugen.

Mit dem Eintritt des Comas nahm die Toxicität ab.

Durch Kochen des Harns sank die Giftigkeit beträcht-

lich. Das Milzextract Carcinomatöscr erwies sich be-

deutend giftiger als das anderer Kranken. Die Toii-

cität stieg im Coma, nahm dagegen durch Kochen be-

deutend ab.
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Möglichkeit, die Darmfäuluiss zu beeinflussen. Diss.

Berlin. — 8) Ewald, Uebcr Massendraiuage. Berl.

Min. Wocheuschr. No. 25. — 8a) Forel, A., Lähmt
der Alcohol die Muskelleistung oder fördert er sie?

S.-hweiz. Corresp.-Blatt. No. 22. — 9) Hallervorden,
S< urochemische Therapie. Deutsche med. Wochenschr.
Xo. 6. — 10) Leubuscher und Meuser, Ueber die

Kesorptionsfähigkeit der Scheidenschleimhaut. Zcitschr.

!. pract. Aerztc. No. II. — 11) Liebreich, 0., Die

Ziele der modernen medicanuntösen Therapie. Therap.

M.iuatsb. Juli. — 12) Linossier et Lannois, Sur
Absorption cutanee de l'iode, de l'iodoforme et de

l iodure elhyle. Lyon. med. No. 38. — 13) Mereness,
A., A plea for therapeutic conservatism. Med. record.

Oetober 16. — 14) Quincke, H., l'eber therapeutische

Anwendung der Warme. Berl. klin. Wochenschr. No. 49.

— 15) Rudinger, L, L'eber natürliche und künst-
liche Kohlensäurebäder und einen Apparat zur Her-

siellung der letzteren. Wien. med. Blätter. No. 17.

— 16) Salomon, IL, Ueber die locale Wirkung der

Wärme. Berl. klin. Wochenschr. No. 50. — 17)

Siundby, R., Ün the grundwork of therapeuties.

Brit. med. journ. Juni 26. (Vortrag allgemeinen In-

halts, die Entwicklung und den heutigen Stand der

Therapie behandelnd.) — 18) Schulz. H., Hin Beitrag

zur Kenntniss der Colchicurnwirkung. Wien. med.
Presse. No. 13. — 19) Smith, F. L, Medical haemor-
ihage. LanceL November 20. — 20) Soulagnes,
II., De l'actiou therapeutique du magnetisme animal

ton les maladies ;i b'-sions anatomiques definies. Nouv.
Montpellier med. No. 45. — 21) Wilmarth, W.,
liypnotism. Med. and surg report. Januar 80. — 22)

(.'«bot, C, Alcoholic Stimulation in continued fevers.

Biston med. journ. No. 23. — 23) Lehrbuch der all-

gemeinen Therapie und der therapeutischen Methodik.

Hrsg. von Eulenburg und Samuel. Mit Illustr. (In

GV 3 Bdn.) 1. Lfg. gr. 8. Wien. — 24) Handbuch
der Therapie innerer Krankheiten. Hrsg. von Pen zoldt
und Stintzing. 2. Aufl. 1. Bd. Infeetionskrankheiten.

gr. 8. M. 39 Abb. Jena. - 25) Grätzer. Kug., Die

therapeutische Praxis des Arztes bei 455 Krankbeits-

lormen. 4. Aufl. gr. 8. Neuwied. — 26) Brouardelet
'Ulbert, Traitc de medecine et de therapeutique.

10 vols. Avee fig. Paris. — 27) Bern heim et

Laurent. Traite pratique de medecine clinique et

therapeutique. 6 vols. 8. Paris. — 28) Manquat,
A., Traitc Clement, de therapeutiques des mat. med.
'\ de pharmac. 2 vols. 3. ed. 8. Paris. — 29)

Referenze book of practical therapeuties. Ev. by foster.

i vols. Roy.-8. London. - 30) Kothergill, J. M.,

The practitioner's handbook of treatment; or the prin-

ciples of therapeuties. 4. ed. 8. London. — 31)

Bartholow, R., A practical treatise OD materia medica
'«fid therapeuties. 9. ed. 8. London. •- 32) Schle-
singer, IL, Aerztliches Handbüehlein für hygienisch-

dutetisehe, hydrotherapeutische, mechanische und andere
Verordnungen. 6. Aufl. 12. Güttingen. — 33) Dowsc,
T. S., The pocket therapist. 8. London. — 34)
Manquat, A., Traite elem. de therapeutique. 3. ed.

tomes. Paris. — 35) Poulat, De la phenotherapie
ou meth. hypod. pheniquec etude compar. avec la

mi-dication serotherapique. 8. Paris. — 36) Hom-
berg, E., Ueber die Entwickelung der jetzigen thera-

peutischen Anschauungen in der inneren Medicin. gr. 8.

Leipzig. — 37) Meigs, A. V., The origin of disease.

Ulustr. 8. London. — 38) Gerling, It., Handbuch
der hypnotischen Suggestion. Die Anwendung 'des

L'-bensmagnetismus (Mesmerisnuis) und die magnetischen
Krscheinungen. gr. 8. Berlin. — 39) Voisin, R.,

Kraploi de la Suggestion hypnotique dans certaines

(»rrncs d'alienation mentale. 8. Paris.- 40) Sjöstn'im,
A., Der Hypnotismus (Suggestions-Therapie) und der

MfBnannte Heil-Magnetismus, gr. 8. Köln. — 41)
Vogt, 0., Die directe psychologische Experimcntal-
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methode in hypnotischen Bewusstseinszuständen. (S.-A.)

gr. 8. Leipzig.

In seinem sehr lesenswerthen Plaidoyer für die

conservative Richtung in der Therapie spricht Mere-

ness (18) einen Gedauken aus. der für unsere Mo-

dernsten einiges Beherzigenswerthe enthält. Er sagt:

Vielleicht kommt einmal die Zeit, wo uuserc Lehrbücher

der Therapie den grössten Theil ihres Inhaltes der Be-

sprechung der causalen anstatt der symptomatischen

Indicatiouen widmen und therapeutische Spccialisten

überflüssig werden. Wenn der Studirende in der Phar-

makologie die Dosen, physiologische Wirkung und Art

der Ausscheidung der Arzneistoffe, in der Biologie die

genaue Beschaffenheit und Arbeitsweise der Organe

kennen lernt, braucht er die dogmatischen Lehren von

den Indicationen für die Anwendung der Arzneien nicht

mehr. Vielleicht lernt er dann ausserdem auch noch,

die Krankheiten vom Gesichtspunkte des causativeu

Momentes aus betrachten und kommt zu der Einsicht,

dass mehr wissenschaftliche Kenntnisse dazu gehören,

sich darüber klar zu sein, wann ein Arzneimittel nicht

anzuwenden ist, als dazu nothwendig ist, Symptome zu

behandeln. Und ferner ist zu hoffen, dass lange, bevor

dieser Staudpunkt erreicht ist, die therapeutischen Lehr-

bücher zu den Dingen der Vergangenheit gehören, in

die der Studirende blos hineinzusehen bat, um im In-

haltsverzeichniss bei dem Namen einer Krankheit zu-

gleich den Hinweis darauf zu Inden, dass zu ihrer Be-

handlung ein bis zehn vcischiedene giftige Mittel ange-

zeigt sind. Die Arzneimittel sind zweifellos von weit-

gehendstem Nutzen Tür das menschliche Geschlecht und

werden auch fernerhin unausgesetzt uns thatsäehliche

Dienste leisten. Dabei hat mau sieh aber zu erinnern,

dass sie sowohl im guten wie im bösen Sinne wirken

könneu, und dass die Anzeigen für ihre Anwendung,

insbesondere bei den acuten Infeetionskrankheiten,

grösstenteils auf unbewiesenen Dogmen basirt sind.

Sind die Indicationen Tür ihre Anwendung zweifelhaft

oder ungenügend, so ist es besser, ihren Gebrauch hint-

anzusetzen. In jedem Falle hat man sich des Antago-

nismus zu erinnern, der zwischen der lebenden Materie

und den sie als Reiz beeinflussenden äusseren Um-

gebungen derselben besteht, und den Versuch zu machen,

die Vitalität und Energie der Zelle auf ihrem Höhe-

punkt dadurch zu erhalten, dass man die geeignete

Ernährung, reine Luft und Wasser als Hülfsmittel für

die vitalen, chemischen Vorgänge heranzieht. Endlich

auch sind die eicretorischen Organe dahin zu beein-

flussen, dass sie die schädlichen Producte des animaleu

und vegetativen Stoffwechsels zur Ausscheidung bringen.

Hallervorden (9) giebt in einem Artikel über

neurochemischc Therapie, dereu Elemente Psychologie

und physikalische Chemie bilden, eine Anleitung zur

Behandlung von Krampfzuständen wie auch verschie-

dener Alterationen des Stoffwechsels, zumal in solchen

Fällen, wo nervöse Patienten gegen das Eiunchmcn von

Arzneien eine Abneigung haben. Er benutzt dann ent-

weder für sich oder combinirt, neben der Regelung der

gesammten sonstigen Lebensweise, physiologische Koch-
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Salzlösung oder die entsprechende des Chlorkaliums.

Erstcrc wird als Infusion gegeben, beide Lösungen zum

Getränk „als Durstgetränk häufig von Nutzen". Weiter-

hin kommt in Anwendung überwiegende oder reine

Milchdiät und endlich der Gebrauch von Schwitzbädern,

schweißtreibenden Kinpackungcn, warmen Bädern u. s.w.

bis zu den dem Kranken wohlthuenden, also ihm hel-

fenden Bäderformen.

Versuche über die Möglichkeit, die Darmfäulniss zu

beeinflussen, hat Eisenstadt (7) angestellt. Als Re-

sultat derselben ist als wesentlichstes das zu nennen,

dass das Verschwinden der Indicanreaction im Ilarn

nicht zu der Annahme berechtigt, dass die Darmfäulniss

aufgehört habe.

Egcr (G) fasst das Ergebniss seiner, an Hunden

ausgeführten Versuche über die Regeneration des Blutes

und seiner Componeuten nach Blutverlusten und die

dabei in Betracht kommende Einwirkung des Eisens in

folgenden Worten zusammen:

Der thicrischc Organismus vermag nach einer Ent-

ziehung von Vs seines auf l

/u des Körpergewichtes be-

rechneten Blutes dasselbe bei vcrhältnissmassig eisen-

armer Nahrung nur langsam, unvollständig, mitunter

gar nicht zu ersetzen. Der Zusatz von anorganischem

Eisen beschleunigt den Blutersatz, ist aber nicht so

wirksam, als eine Nahrung, die genügende Mengen or-

ganisch gebundenen Eisens enthält (Fleisch). Auch bei

dieser Nahrung scheint Zusatz anorganischen Eisens

(natürlich auch pharmaceutischer orgauischcr Eisen-

präparate) noch eine Beschleunigung der Wiederher-

stellung bewirken zu können. Bei dem durch Blutver-

luste anämischen Menschen ist ausschliessliche Milch-

uahrung contraindicirt, bei unserer üblichen gemischten

Nahrung genügen Eisensalze zum prompten Ersatz des

Blutes.

Bei schweren traumatischen Anämien sinkt das

specilische Gewicht (also auch der Eiwcissgehalt) des

Serums in einer dem Herabgehen der Werthc von Blut-

körperchen, Hämoglobin, Gehalt an Trockensubstanz und

Blutgewicht vollkommen entsprechenden Weise.

Bei einer Anzahl gesunder Studirender, die längere

Zeit auf Veranlassung des Referenten (18) Colchicum-

tinetur in einer Verdünnung von 1 : 10 Alcohol iu

steigenden Dosen genommen hatten, ohne zu wissen,

was sie bekamen, entwickelten sich in der Muskulatur

der Gelenkgegcnden Störungen und .Schmerzen, zum
Theil ziemlich beträchtlicher Art, die unter anderen

Umständen als rheumatische Leiden aufgefasst worden

wären. Es ergiebt sich daraus, dass die genannten

Gegenden Angriffspunkte für die Colchicumwirkuug

bilden und daher in bestimmten Fällen die Auwendung

von Colchicumpräparaten einen weiteren Beleg liefert

für die Richtigkeit der vom Ref. als letztes Ziel der

Arzneiwirkung aufgestellten Organ therapie.

Leubuschcr und Meuser (10) untersuchten bei

jüngeren und älteren Frauen, Schwangeren, Frauen, die

früher geboren hatten und Jungfrauen das Resorp-

tionsvermögen der Vaginalschleimhaut. Als Reagens

diente Jodkalium, das theils mit Fett, thcils in wässe-

riger Lösung mit Hülfe eines Tampons auf die Schleim-

haut gebracht und nach kurzen Zeitintervallen im Hirt!

nachzuweisen gesucht wurde. Es scheint nach die*!

Versuchen die völlig normale Schleimhaut nur venig

zu resorbiren, besonders dann, wenn das Jodkali-jm

mit Fett, Cacaobutter, in Form der Vaginalkugel ein-

geführt worden war. Im Gegensatz zu Co-jd und

Levi fanden L. und M., dass bei schwangeren Frauet

die Resorption nicht besser wie unter gewöhnlichen Um-

ständen sich vollzieht. War dagegen durch vorher^

gangene mcdicamentellc Behandlung der Scheidet.

Schleimhaut diese, beziehentlich ihr Epithel, in sein«

Beschaffenheit geändert, so erfolgte die Aufnahme dti

Jodkalium ziemlich rasch. Jedenfalls warnen, auch au

Grund von anderer Seite her mitgetheilter Vergiftung«

per vaginam, L. und M. davor, stärker wirkende Am»
mittel in höherer Dosis auf die Vaginalschleimhaut n
applicircn.

Ueber den Eibtritt von Jod und einiger seiiw

Verbindungen durch die äussere Haut berichten Li-

nossier und Lannois (12), dass Jod, in Lösung au:

die Haut gepinselt, von dieser absorbirt wird. Laut

man die gepinselte Stelle offen und unbedeckt, so bt

die Aufnahme des Jods nur sehr geriug, sie wird da

gegen erheblich gesteigert, weun die gepinselte Sttli«

hermetisch abgeschlossen wird. Das Maiimum der Auf-

nahme von Jod durch die Haut liegt in der ersUt

Zeit seiner Application. Die durch die Jodtinctur kr-

vorgerufene Veränderung der Epidermis bildet, falls es

nicht bis zu einer völligen Zerstörung der HornschaL:

gekommen ist, eher ein Hinderniss für die Absorpüi!

als dass es sie begüustigt. Aber auch unter den gün

stigsten Bedingungen verläuft diese Aufnahme des Ml
durch die Haut zu uuregclmässig, als dass man dam

denken könnte, eine allgemeine Jodtherapie durch Eil

pinseln mit Jodtinctur in's Werk zu setzen.

Jodoform und Jodaethyl werden von der gesunden

Haut aus aufgenommen, die letztere Verbindung in

genügend grosser Menge, um sie, gegebenen Falles, am

diese Weise zum Zweck einer allgemeinen Jodlxrhan*)-

lung anwenden zu können.

Quincke (14) und unter dessen Leitung Salo

mon (16) haben Versuche über den Einfluss local-r

Erwärmung und dadurch erreichbarer therapeutisch, r

Erfolge angestellt. Mit Recht betont Quincke des

Unterschied, der zwischen der Application des warm*:

Breiumschlages und der eines I'riessnitz'scben Um-

schlages mit impcrmcabclcr Decke in therapeutische:

Hinsicht besteht. Mit Hülfe einer besonderen Vorrich-

tung, die es gestattet, den Breiumschlag andauernd

auf seiner Temperatur zu halten, versuchte Quincke,

ob durch die so erzielte Ucbcrwärmung der Urethn

bei männlichen Patienten etwa vorhandene Gonococecc.

im Innern der Urethra zum Absterben gebracht werdet

könnten. In einigen der beobachteten Fälle vermin

derte sich die Eitcrsecretion direct, manchmal unter

vorhergehender Secrctionssteigerung. Einigemale, wo

die Urethral teraperatur auf 40 bis 41 Grad stieg, ver-

schwanden auch die Gonococcen. Gewöhnlich aber trat

dieser Schwund erst ein, als gleichzeitig medicament«:«

Eiuspritzungcn vorgenommen wurden. Einige Falk
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blieben nnbceinflusst, in einem Tbeile derselben war

indessen auch keine merkliche l'ebererwärmung der

Urethra erreicht worden. Im Ganzen hatte Q, den

Umdruck, dass die Wärmebehandlung, wenn sie auch

allein zur Beseitigung der Gonococccn vielleicht nicht

ausreicht, doch ein wesentliches Fnterstützungsmittel

lafür darstellt.

In Gemeinschaft mit W. Tunnieliffe hat L. Brun-

ton (5) Versuche über den allgemeinen und loealen

Ki»fluss der sogen. Widerstandsübung auf die Circula-

tionsverhältnisse beim Mensehen angestellt. Die daraus

folgenden, für die Therapie wichtigen Ergebnisse siud

diese:

Ist das Herz sehr schwach, so dass die primäre

«r'.bst durch ganz gelinde Uebung bedingte Steigerung

lies Blutdruckes schon Störungen in der Herzthätigkeit

tiervorruft, so ist die Massage die beste Methode, die

Circulation wieder in die Hübe zu bringen. Ist da-

sregen das Herz hinlänglich im Stande, den Widerstand

auszuhalten, der ihm bei andauernder Lebung aus der

infingliehen Steigerung des Blutdruckes erwächst, so

vordient eine massige l'ebung den Vorzug vor der

Massage, weil die folgende Verringerung des Wider-

standes dann grösser und von längerer Dauer wird.

Der Gegensatz zwischen den von B. und T. erhaltenen

Resultaten gegenüber den Befunden von Oertel

liefert einen wissenschaftlichen Untergrund für das, be-

sonders in Nauheim mit Vortheil geübte, praetisehe

Verfahren, nach welchem die Uebnngen nie bis zu der

Intensität getrieben werden sollen, dass daraus eine

Beschleunigung der Respirationsthätigkeit seitens des

Patienten erwächst.

Brosch (3) hat in einer sehr umfassenden Arbeit

die bisher üblichen Methoden der Durchführung künst-

licher Athmung bei Scheintodten zusammengestellt und

kritisch beleuchtet. Es reiht sieh daran die Schilde-

rung eines vod B. selbst erdachten Verfahrens, das den

Vortheil besitzt, den Arzt von jeder fremden Hülfe un-

abhängig zu machen und dabei, wie aus den mitge-

teilten Messungen ersichtlich, eine wesentlich stärkere

Ventilation der Lungen zu ermöglichen, als dies bisher

der Fall war. Die näheren Angaben wie die Brosch-
sche Metbode auszuführen ist, findet sich in dem mit

erläuternden Illustrationen versehenen Separatabdrucke

aus der Wiener klinischen Wochenschrift, die im Brau-

raüller'schcn Verlage zu haben ist. Von besonderem

Interesse ist noch der Befund, dass die passive Ath-

mung der Causalindication bei Asphyxie und krank-

hafter Athmungsinsufficienz in ausreichendem Maasse

genügt, vorausgesetzt, dass nicht hohes Alter oder be-

sondere Knochenbrüchigkeit des Patienten die Ausfüh-

rung unmöglich machen. Die Wirkung von Saucrstoff-

inhalationen bei den oben erwähnten Zuständen fand

B. dagegen physiologisch vollkommen unbegründet und

nur durch die gleichzeitige, wenn auch geringfügige,

erhöhte Lnngenvcntilation vorgetäuscht. Der thera-

peutische Werth der längeren Anwendung von Sauer-

stoflinbalationcn bei Anämie, Chlorose. Leukämie,

Cachexien und besonders bei Verdauungsstörungen, der

von einigen Seiten her angenommen wird, wird dureh

das eben Ausgeführte nicht berührt.

Ewald (8) berichtet einen Fall von Massen -

drainagc, in welchem einem Manne innerhalb eines

Jahres im Ganzen 104 Liter Flüssigkeit entzogen wur-

den. Gegen Ende der Functionen wurde der vorher

seröse Ascites chylös. Das ganze Verfahren ist von

Erfolg begleitet gewesen, es hatte sich um Nierenent-

zündung mit beginnenden urämischen Erscheinungen

gehandelt. In der nachfolgenden Discussion betont E.

ausdrücklieh die Notwendigkeit, in solchen und ähn-

lichen Fallen zur Function sich recht dünner Troicare

zu bedienen um durch das hierdurch bedingte, lang-

same Ausflicsseu der Flüssigkeit Zeit zu gewinnen für

den allmäligen Ausgleich der Druckverhältnisse im

Innern der Körperhöhlen beziehentlich den dabei in

Betracht kommenden Gcfässen.
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der Mincralstoffe für den Organismus. Arch. f. Hygiene.
Bd. 30. — 4) Derselbe, Untersuchungen über Kindcr-

nahrungsmittel. Ebcndas. — 5) Bornstein, K., Ueber
Fleischersatzmittel. Berl. klin. Wochenschr. No. 8. —
6) Brandenburg, K., Ueber Ernährung mit Cascin-

präparatcu. Deutsches Arch. f. klin. Med. Bd. 58. —
7) Biixbautu, B., Die diätetische und physikalische

Behandlung der Schlaflosigkeit. Allgem. Wien. med.
Zeitg. No. 37. (Bespricht die Anwendung hydriatischcr

Methoden bei Schlaflosigkeit.) — 8) Dappcr, C, Ueber
Entfettungscurcn. Arch. f. Verdauungskrankh. Sep.-

Abzug. — 9) Deucher, P., Leber die Resorption des
Fettes aus Klvstiren. Deutsches Arch. f. klin. Med.
Bd. 58. S. 210. — 10) Drews, R„ Zur Kenutniss der

Somatose. Wien. med. Presse. No. 3. — 11) Fite,
C. C, Diastasc in therapeutics. Med. and surg. report
Februar 13. — 12) Haun, Ueber alimentäre Albu-
mosuric. Zeitschr. f. pract. Aerzte. No. 23. — 13)

.Taworski, W., Ueber die Ernährung der Kranken
durch Kraftmilch. Therap. Monatsh. Mai. — 14) Jos-
lin, P., Ueber Stoffwechseluntersuchungen mit Fleisch-

peptou und Eucasin bei einem Falle von Magengeschwür,
bei einer Rcsection des Magens und einem Falle von
Gastroenterostomie. Berl. klin. Wochenschr. No. 48. —
15) Kisch, H., Behandlung der Fettleibigkeit. Therap.

Monatsh. Februar. — 10) Klein, Ueber scorbutähn-
liche Erkrankungen bei lange fortgesetzter künstlicher

Ernährung. Zeitschr. f. pract. Aer/.te. No. 16. — 17)

Klemperer. G., Ueber künstliche Nährpräparate.
Berl. klin. Wochenschr. No. 26. — 18) Kraus. K.,

Leber die Anwendung der Somatose als Nährmittel bei

Säuglingen und bei geschwächter Verdauung grösserer

Kinder. Allgem. Wien. med. Zeitg. No. 27. — 19)

La quer. B., Ueber die Bedeutung der Caseinsalze für

die Ernährung von Kranken. Zeitschr. f. Krankenpflege.

S. 171. — 19a) Nied. L., Ueber die therapeutische

Verwendbarkeit der Somatose. Wiener med. Blätter.

No. 51. — 20) Oertel, J., Wesen und Behandlung
der Fettleibigkeit. Therap. Monatsh. April. (Ausführ-

liche, im Lehrbucbstyl gehaltene Darlegung.) — 21)

Opplcr, B., Ueber Nährpräparate als Fleischersatz-

mittel, mit besonderer Berücksichtigung der Nutrose.

Ebendas. April. - - 21a) Reed, B., A scries of diet

tablcs adapted to various diseases and sympathetic

disturbances of the stomach and intestincs. Med. and
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surg. rep. Februar 27. — 22) Robin, A., Traitement

de l'obesitc. Bull, de Therap. p. 337. (Allgemeine

Darstellung.) — 23) Rotch. M., The use of modified

milk in health and discase. Med. news. April 3. —
24) Schmidt, A., Ueber tanninhaltige Milchsomatose.

Münch, med. Wochenscbr. No. 47. — 25) Schreiber
uud Waldvogel, lieber Sanose. ein neues Eiweiss-

präparat. Deutsche med. Wochenschr. Therap. Beilage 1».

— 26) Sommer, Stoffwcchsclvcrsuch mit subcutaner

Fcttinjection. Würzburg. Sitzungsber. 2. S. 25. —
27) Thin, G., Ün the curative effects of milk diet.

Brit. med. Journ. December 4. (Milchdiät bei Dege-

neration der Nagel während chronischer Verdauungs-

störung.) — 28) Biedert, S., Die Kindereruähruug im

Säuglingsalter etc. 3. Aufl. gr. 8. Stuttgart. — 29)

Hirschfeld, Fei., Die Anwendung der Uebcreroährung
(Mastcur) und der Unterernährung (Entfettungscur).

gr. 8. Frankfurt. — 30) Blauberg, M., Experimen-

telle und kritische Studien über Säuglingsfäces bei na-

türlicher und künstlicher Ernährung, gr. S. Berlin. —
31) Michel, Gh., De la digestion artificielle du lait.

8. Paris. — 32) Proust et Mathicu, L'hygienc de

l'obese. 8. Paris. — 33) Beissel, J., Allgemeine

Brunnendiätetik. Anleitung zum Gebrauch von Trink-

und Badecuren. 8. Berlin.

In der heutigen Zeit, wo die Fabrikrcclame sieb

bewogen fühlt, der Therapie die richtigen Wege anzu-

geben und ihr vorzuschreiben, welche Arzneimittel und

Diätetica der Arzt am Krankenbette anzuwenden hat,

ist es für Jeden, der sich in dem Reclatnelärm ein

nüchternes Urtheil zu erhalten bemüht, eine erfreuliche

Erscheinung, wenn ihm eine Auseinandersetzung vor die

Augen kommt, wie sie von K lempercr (17) in seinem

Vortrage über die künstlichen Nährpräparate gegeben

worden ist. Der Leser ftudet in demselben die ein-

fache und sachgemässe Würdigung einer grossen An-

zahl der heute so sehr beliebten künstlichen Nähr-

präparate, seien es Eiweissstoffe, Kohlehydrate oder

Fette. Alle werden, besonders aber die künstlichen

Eiwcisspräparate, über den ihnen wirklich innewohnen-

den und practisch in Betracht kommenden Nährwerth

hinaus von den Patienten bezahlt und weiterhin ist es

für die überwiegend grösste Mehrzahl der Fälle die

Frage, ob sie nicht durch eiufache, im Hause selbst

darstellbare Ernährungsformen ohne Schaden für den

Patienten sich . ersetzen lassen. Bei sehr schweren

Affectioncn der Verdauungswege, Uarcinose zum Beispiel,

mögen einzelne der künstlichen Präparate eine Zeit

lang von Werth sein. Es will dem Referenten scheinen,

als ob in manchen anderen Krankheitsfällen gerade der

Umstand, dass der Patient in den künstlichen Präpa-

raten oft nur verhältnissmässig geringe Mengen wirklich

in Betracht kommender Nährstoffe erhält, den schein-

baren Nutzeffect derselben bedingt. Die dem Vortrage

Kleraperer's folgende Discussion bringt im Grossen

und Ganzen nichts, was practisch wesentlich mit seinen

Dcductionen im Gegensatz stände und das Hereinziehen

physikalisch-chemischer Theorien hat für die Praxis am
Krankenbette so gut wie gar keinen Zweck. Wenn
Klcmpcrer seinen Vortrag mit den Worten schliesst:

Zurück zur Natur! so will Referent diese Worte hier-

durch in jeder Beziehung mit unterschrieben haben.

Zur diätetischen Behandlung der \ersehicdensten

acuten und chronischen, inneren Leiden hat B. Rced

(21a) eine Reihe von Vorschriften zusammengestellt,

die dem Arzt, neben der arzueilicheu Therapie, es er-

möglichen sollen, den Verlauf der Krankheit erfolgreich

zu beeinflussen. Auch das psychische Verhalten der

Patienten wird bei den Vorschriften mit in Rechnung

gezogen, sowie die Notwendigkeit betont, die einzelnen

Speisen in der richtigen Temperatur und in der ge-

hörigen Zeit zu gemessen, sowie vor und nach jeder

Mahlzeit körperliche und geistige Ruhe zu beobachte.

Klein (16) empfiehlt auf Gruud eigener Erfah-

rungen zur Verhütung und Behandlung der scorbuti-

sehen Affectionen, die bei lange künstlich genährten

Geisteskranken auftreten können, vielfache Abwechse-

lung in der Zusammenstellung der einzelnen Mahlzeiten

mit besonderer Berücksichtigung der Verabreichung TM

frischem Fleisch und von Citronensaft.

Rotch (23) betont die Wichtigkeit, welche die

jedesmalige Zusammensetzung der Milcb, beziehentlich

das jeweilige Verhältniss ihres Gehaltes an Fett, Eiweiw

uud Zucker besitzt für die Ernährung gesunder und

kranker Kinder in den verschiedenen Lebensalter. Du

ihm vorschwebende Ideal ist: durch unausgesetzte uod

sorgfältige Beobachtung jedes einzelnen Falles dahin

zu gelangen, die Fälle von Darmcatarrh derartig diffe-

renziren zu können, dass es gelingt, herauszubekommen,

welcher der einzelnen Milchcompouenten jedesmal iu

modifieiren ist, um die Genese und das Wachsthun

der einzelnen bacteriellen Schädlinge im Darme zu ver-

hüten, beziehentlich unmöglich zu machen.

Barton (2) berichtot über seine Erfahrungen beim

Gebrauche stcrilisirtw Milch wie folgt: Vollständig

sterilisirte Milch führt, ausschliesslich und ohne gleich-

zeitige Darreichung von Pflanzenkost genossen, früher

oder später mit Sicherheit zu scorbutischen Erschei-

nungen. Einfach aufgekochte (comparativcly or tempo-

rarily sterilised) Milch kann beliebig lauge gegeben

werden ohne Gefahr für das Auftreten eben genannter

Affectioncn. Völlig sterilisirte, in gut verschlossenen

Gefässen aufgehobene und auf einmal verbrauchte Milch

ist als sicher frei yoii pathogenen Microorganismea an-

zusehen. Das einfache Aufkochen der Milch ändert,

wenn überhaupt, so doch jedenfalls nur in minimale:

Weise deren Nährwerth. Jede sterilisirte Milch kann,

wenn sie ohne Zusatz von geeigneten Chemikalien ge-

braucht wird, ebenso rasch, wenn nicht schneller rer-

derben, wie gewöhnliche frische Milch. Jede sterili-

sirte, in hermetisch verschlossenen Gefässen aufbewahrte

und tagelang frisch haltbare Milch führt zu scorbuti-

schcr Erkrankung, wenn nicht täglich Pflanzenkost,

nebenher gegeben wird. Bei jüngeren Kindern, die noch

keine Pflanzen- oder Fleischkost bekommen, empfiehlt

sich unter solchen Umständen die täglich einmalig!"

Verabreichung frischer Molken. Milch, welche einmal

bis zum Sieden oder bis auf einen bis zwei Grade mo

Siedepunkt erhitzt ist und etwa 15 Minuten auf dieser

Temperatur gehalten wird, ist vergleichweisc (compa-

rativcly) sterilisirt. Ihr Gcnuss ist frei von schäd-

lichen Folgen und sie ist im Allgemeinen als frei von

schädlichen Microorganismen zu betrachten. Dircct auf

dem Feuer gekochte Milch führt mit Sicherheit zu Ob-
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stipation, während die im Wasserbade erhitzte frei

bleibt von dieser Daehtheiligen Eigenschaft. Das ein-

zige Chemieale, dessen Zusatz zu gestatten ist, ist eine

kleine Menge von doppeltkohlensaurem Natron. Dies

muss der frischen Milch vor dem Aufkochen zugesetzt

werden. Ks neutralisirt die bald nach dem Melken auf-

tretende saure Reaction der Milch und scheint ausser-

dem günstig auf die Gallensecretion zu wirken.

Javrorski (13) empfiehlt den Gebrauch der soge-

nannten Kraftmilch, die in der Weise dargestellt wird,

dass frische Milch zunächst mit Wasser verdünnt, da-

rauf der Rahm mit lOpCt. Fettgehalt heraus centrifu-

gum wird und dieser einen Zusatz von 6 pCt. Milch-

zucker erhält. Dann folgt die Sterilisation. Zur täg-

lichen Ernährung wird durchschnittlich 1
'/« 1 gegeben.

Die Kraftmilch behält im Magen ihren emulsiven Cha-

racter und verlässt denselben etwas früher, wie die ge-

wöhnliche Milch.

Deucher (9) hat in einer umfänglichen Arbeit

die Resorption des mit Ilülfe eines Klysmas in den

Darm eingeführten Fettes studirt. Er fand, dass die

Resorption des Fettes aus Klystieren sich in beschei-

dnen Grcuzeu hält. Mehr wie 20 g von einem Klysma

oder 10 g im Tage werden kaum resorbirt, auch unter

dem günstigsten Bedingungen. Das Fett wurde in Form

einer Emulsion in den leeren Dickdarm eingeführt,

nach vorhergehender Erwärmung auf 38—40° C. Zur

Erreichung möglichst guter Ausnutzung des einge-

führten Materiales sind noch zu beachten: Maasshalten

in der Dosirung, langes Verweilenlassen im Dickdarm

und Zusatz physiologischer Kochsalzlösung zum Kly-

stier. Die besten Resultate erhielt D. mit Anwendung
folgender Mischung: 250 g Olivenöl, 250 g 2proc. Soda-

ßung, 3 g Kochsalz.

Die beiden neu eingeführten Präparate Nutrose

und Eucasin. ersteres Casein-Natrium. letzteres Casein-

Ammouiak, sind von verschiedenen Seiten auf ihre

Brauchbarkeit und ihren Nährwerth hin geprüft wor-

den. Born stein (5) machte an sich selbst einen Stoff-

wechselversuch mit Nutrose und fand dabei, dass der

Nihrwerth der Nutrose als mindestens derselbe, ja als

besser wie der des Fleisches sich ergab. Der Nähr-

werth gleichzeitig untersuchten Liebig-Kcmmcrich'schen

Flcischpeptons erwies sich unter denselben Bedingungen

infolge der schlechten Resorbirbarkeit geringer als der

von Fleisch und Nutrose. Opplcr (21) fand die Nu-

trose bei verschiedenen Störungen der Vcrdauungs-

thätigkeit wirksam und brauchbar. Die Untersuchungen

Brandenburg'* (6) ergaben als praetiseh verwerth-

tares Resultat, dass die Nutrose sich als dienlicher Zu-

satz zu Milch, Fleischbrühe u. dergl. verwenden Hess,

während sie sich für Ernährungsclysmen nicht eignete,

da sie schlechter resorbirt wurde wie Eicr-Eiwciss.

l'eber die Anwendung des Eucasin berichten Laquer
:1Ö) und Joslin (14). Baginsky uud Sommerfeld
1) gaben es Kindern und fanden, dass weder während

noch nach dem Genuss desselben Verdauungsstörungen

auftraten. Die Ausnutzung des Präparates erschien

ebenso gut wie die von Fleisch- uud Eiereiweiss.

E. Kraus (18) fasst seiue Erfahrungen über Eigen-

schaften und Wirkung der Somatose in folgenden Sätzen

zusammen: 1. Die Somatose ist wegen ihrer Geruch-

losigkeit und da sie beinahe ganz geschmacklos ist, in

der Kinderpraxis ausserordentlich verwendbar. 2. Die

Somatose wird von den Kindern anstandslos genommen
uud von den erkranktcu Verdauungsorganen gut ver-

tragen, letztere werden von der Somatose günstig beein-

flusst. 8. In kleinen Gaben verhält sich dieselbe in

Bezug auf die Sccrctionsfähigkeit der Schleimhaut des

Darmcanals indifferent; bei zur Obstipation geneigten

Kindern wird durch den Gebrauch der Somatose Peri-

staltik des Darms befördert. 4. Ihr Nährwerth ist ein

ganz ausgesprochener, denn wir fanden beim Gebrauche

derselben in den meisten Fällen sehr befriedigende Zu-

nahme des Körpergewichtes. 5. Die Somatose bewirkt

eine feine flockige Gerinnung des Kuhcaseins. 6. Die

Somatose ist bei allen Verdauungsstörungen, namentlich

dyspeptischen Zuständen der Säuglinge, ferner in der

Entwöhnungsperiode, sodann in allen Zuständen, in

denen der Eiweissvcrlust des Organismus leicht und

schnell ersetzt werden soll, bei Reconvalcscenten nach

erschöpfenden Krankheiten, endlich in Blutkraukheiten

(Rachitis, Anämie, Chlorose) die mit Anorexie cinher-

gehen, ein vorzügliches Nährmittel.

In ähnlicher Weise wie Kraus äussert sich auch

R. Drews (10). Sein Bericht über die Somatose hat

dabei noch den besonderen Werth, eine sehr ausführ-

liche Berücksichtigung der einschlagenden Litteratur zu

enthalten. Hinsichtlich der Dosirung bemerkt D., dass

die Verabfolgung kleiner, wiederholter Gaben sich am
meisten empfiehlt. Grössere Dosen, die nach seinen

Erfahrungen nicht nothwendig sind, bewirken leicht

Durchfall. Mit Hilfe der Somatose gelingt es, Kranke

über gewisse kritische Perioden wegzubringen, da sie

für läugere Zeit einen vollständigen Ersatz für die stick-

stoffhaltige Nahrung bilden kann. Auf die Herzthätig-

keit und die Pulsspannung wirkte das Präparat sehr

günstig ein. Ferner äusserte die Somatose eine typische

Wirkung auf die Brustdrüsen stillender Frauen. Sie

erzeugte reichliche Milchsecretion und brachte die bei

ungenügendem Stillen auftretenden Beschwerden rasch

zum Verschwinden.

Uaun (12) theilt einen Fall mit, in welchem von

einem Sjährigcn, au Meningitis cerebrospinalis leidenden

Knaben, der Somatose erhielt, nach etwa eiuer Woche

ein eigentümlich dunkel gefärbter Harn entleert wurde.

Färbung und Geruch des Harns erinnerten an Somatose,

Eiweiss enthielt er nicht, dagegen reichlich Albumose.

Die Dosis an Somatose wurde auf täglich 10 statt der

anfänglich gegebeuen 60 Gramm reducirt, und nach

3 Tagen war der Harn albumosefrei. Danach scheint

bei zu reichlicher Verabreichung von Somatose ein Thcil

ungenutzt den Körper zu passireu und es empfiehlt sich,

bei ihrer Anwendung den Harn auf Albumose zu con-

trolliren.

Eine Milchsomatose, die 5 pCt. Tanninzusatz in

chemischer Bindung enthält, fand Schmidt (24) bei

catanhalischen Darmaffeotionen wie auch beim Typhus

abdominalis von guter Wirkung.

Als Sauose kommt eia Präparat in den Handel,
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dass aus 80 pCt Casciu und 20 pCt. Albumose besteht.

Schreiber und Waldvogel (25) haben dasselbe in

einigen Fällen mit zufriedenstellendem Erfolge bei

Kindern und Erwachsenen angewandt.

Ueber Eutfettungscuren berichtet Dapper (8) an

der Hand klinischer und analytischer Ergebnisse als

Gesammtcrgcbniss

:

Bei Entfettungscuren können im Anfange bedeu-

tende N-Verluste stattfinden. Sie kommen um so

sicherer zu Stande, je eiweissreicher und ealoricnrcichcr

die frühere Kost war und je mehr die neue Kost dagegen

absticht. Sie können unter Umstanden völlig vermieden

werden, wenn die Verminderung der Nahrung allmälig

geschieht und namentlich, wenn von vorne herein auf

eine Eiweisszufuhr gesehen wird, welche mindestens

ebenso gross, womöglich grösser ist, als in der Vor-

periode. Die anscheinenden Widersprüche zwischen

Hirschfeld und I). erklären sich daraus, dass H. mehr

nach dem ersten. D. mehr nach dem zweiten Modus

vorging. Sobald sich der Körper an die neue Kost ge-

wöhnt hat, hören die Eiweissverluste auf und jetzt tritt

die zuerst von I). festgestellte Erscheinung zu Tage,

dass fortschreitende und oftmals bedeutende Entfettung

stattfindet, ohne dass gleichzeitig FleischVerluste in den

Kauf genommen werden müssen.

[Arnstein, F., Ein Beitrag zur Therapie der Fett-

leibigkeit vermittelst interner und externer Anwendung
der Ciechociner Salzquelle nebst einigen Bemerkungen
über die interne Verabreichung der Ciechociner Salz-

quelle im Allgemeinen. Medyeyna. No. 23 u. 24.

Die Ciechociner Salzquelle enthält im Vergleiche

mit Kissingen (fast 0,6 pCt.J und Homburg Klisabeth-

bruunen (fast 1 pCt.) mehr Kochsalz, denn 1 '/j pCt.,

und ist sehr arm an Kohlensäure. Der Verfasser ver-

abreichte dieses Wasser verschiedenen an Fettleibigkeit

Leidenden mit sehr gutem Resultate. Der grösste Ver-

lust an Körpergewicht betrug um 10 pCt, der kleinste.

6 pCt., also im Durchschnitte 8 pCt., während Bäsch
in Marienbad durchschnittlich 7.3 pCt. und Ocrtel bei

seiner Methode 5,5 pCt. erreichten.

Der Verfasser empfiehlt sehr die Behandlung der

Fettleibigen mit der Ciechociner Salzquelle, natürlich

nur solcher, deren Verdauungsapparat in gutem Zu-
stande sieh befindet. Stahr (Krakati).]
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23) Vamossy, Z. v. und B. Vas, Experimentelle lattr-

suchungen über die Wirkung des Jodothyrins. Mun t

med. Wochenschr. No. 25. — 24) Yaughan, C. Th*

pbysiological aetion and therapeutic use of yttsi

nucleinic acid, with special reference to its empkTBed
in tuberculosis. Med. news. März 6. — 25) Zinn,

W., Ueber einen Stoffwechsel versuch mit Schilddrü-a

labletten bei Fettsucht. Berlin, klin. Wochenschr

No. 27. — 26) Brune t. F., Lc suc pulmonaire efc:>

physiolog. et therapeut. 8. Paris.

An Stelle des auch bei uns gebrächlichen Au>

druekes .Organotherapie" schlägt Muselier (19) im

Auschluss au Landouzy das Wort r Opoth«rapir*

(von Opos. Saft) vor. Ks würde dadurch alltrditi,.--

genauer bezeichnet, wie bisher, mit welchem Material

die (»rganotherapie arbeitet. Als Aufgabe der Opo-

therapie bezeichnet M.: eine fehlcude oder ungenügvud

innere Secretion durch eine organische Substanz zu tt-

setzen, die aus einem Organe entnommen wurde, da>

dem mangelhaft oder gar nicht funetionirenden ak-

lieh ist.

R, Hutchison (11) liudct in der colloidalcu Sub-

stanz der Schilddrüse den wirksamsten Bestaudtk;

derselben. Dieselbe schwankt quantitativ in den Dfr

seinen Drüsen, giebt also, für sich gebraucht, dir

.Sicherheit einer gleichmässigen Dosirung. Rein dar-

gestellt ist die Substanz frei von Fett, was manch'

Vortheile bietet, ausserdem ist sie geruch- und ge-

schmacklos. Sie lässt sich ohne Veränderung beliebi:

lange aufbewahren. Sie erfordert eine geringe Dosirutii,

soviel, wie auf einen halben Schilling geht, entspricht

etwa drei der gewöhnlichen Tabletts. Dio reine colk;

dale Substanz wird rasch resorbirt. H. sah bei ein«:
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thyreoidectomirten Hundo nach Einfuhr per os schon

fünf (sie!) Minuten später die Wirkung derselben ein-

treten.

Einen Fall von Joderythem nach Darreichung von

Jodothyrin bcricht«t Ehr mann (6). Der schon seit

Jahren wegen Psoriasis in Behandlung stehende Patient

erhielt zwei Tage hintereinander je 0,8, am dritten

0,5 g Jodothyrin. Schon am vierten Tage musstc diese

Behandlung ausgesetzt werden, da sich dieselben Er-

scheinungen auf der Haut einstellten, wie früher nach

.lodkaliumbehandlung. Schliesslich zeigte auch nicht

ein Quadratcentimeter der Haut mehr eine noimale Be-

schaffenheit, am Ende der ersten Woche erinnerte das

Krankheitsbild an eine schwere Form von Pemphigus

foliaceus. Von der Handfläche und der Fusssohle wurde

die Epidermis in ganzen Lamellen abgestosser.. Gleich-

zeitig bildete sich an den Stellen, wo früher die Pso-

riasis besonders stark aufgetreten war und die jetzt

unter einer Decke von Borsalbe sich befanden, eine

1—2 mm dicke Schicht einer nach schlechtem Käse

riechenden, talgähnlichen Masse, die unter dem Micro-

scop Fettsäure und Cholestearincrystalk- sowie verfettete

Zellen der tiefereu Epidermisschichten aufwies. Erst

nach zwei Monaten war die L eberhäutung wieder eine

vollständige geworden und es stellte sich dann auch

bald die Psoriasis wieder ein. In der dritten und

vierten Krankheitswoche konnte E. im Harn Jod nach-

weisen, vorher und nachher fiel die Rcaction negativ aus.

Zinn (25) stellte an drei Patientinnen Unter-

suchungen über den Stoffwechsel während der Anwen-

dung von Schilddrüseutablottcn an. Es wurde dabei

auch besonders das Verhalten des Körperfettes berück-

sichtigt. Bei der einen an Fettleibigkeit leidenden

Kranken trat eine wesentliche Veränderung der Stick-

et, ffbilanz in der Zeit während und nach dem Gebrauche

der Thyradentabletten nicht ein, das Körpergewicht

nahm in 5 Tagen um 1500 g ab. Ein ähnlicher Erfolg

Innsichtlich des Körpergewichts trat in einem zweiten

Falle von chronischer Arthritis ein, während iu einem

F;illc von fieberfreier Arthritis rheumatica das Körper-

gewicht sich unter 7tiigigem Gebrauch je einer und

otägigem Gebrauch je dreier Thyradentabletten nicht

änderte. Z. nimmt au, dass bei Fettsucht durch

Thyradcntabletts bei ausreichender gemischter Nahrung

eiue Abnahme des Körpergewichtes eintreten kann, die

den Fleischbestand unversehrt lässt und wesentlich

suf Wasserentziehung und Fetteinschmelzung zu be-

ziehen ist.

Die Stickstoffausscheidung im Harn unter der Ein-

wirkung von Schilddrüsenpräparaten untersuchte David
(5) bei sechs, au verschiedenen Affectionen leidenden

Individuen. Sowohl das Thyreoidin wie auch das Thy-

rojodin steigerten die Stickstoffausscheidung, die Zu-

nahme war meist beträchtlich, einmal erreichte sie das

Doppelte der Norm. Nach dem Aussetzen der Präpa-

rate hielt die Steigerung inne, ein plötzliches Sinken

der Stickstoffausfuhr schien öfter vorzukommen. Die

Diuresc war meist etwas vermehrt, das Körpergewicht

sank, entsprechend der vermehrten Stickstoffausfuhr.

Kin Eiofluss auf die Harnsäure trat nieht zu Tage.
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In der Wirkung des Thyreoidins und des Thyrojodius

zeigte sich kein Unterschied. Iu einem darauf hiu

untersuchten Fal le erschien die Phosphorsäureaus-

scheidung durch den Harn gesteigert.

Alimentäre Glycosurie sah Bettmann (1) bot 7

von 12 Patienten eintreten, die Thyreoidin, und bei

5 von 13 Patienten, die Jodothyrin erhalten hatten.

Von den 20 Personen, die mit den Schilddrüsenpräpa-

raten behandelt worden waren, erwiesen sich mithin

55p('t. als alimentäre Glycosuriker. Es wurden nur

die Fälle von Glycosurie als beweisend betrachtet, bei

denen auch die Gährungsprobe positiv ausfiel. Im

Gegensatze hierzu erhielt Mawin (18) bei nur 2 von

25 Patienten nach Verabreichung von 48 Tabletten zu

je 0,3 g Thyreoidin innerhalb einer Dauer von 8 Tagen

ein positives Ergebniss hinsichtlich des Auftretens von

alimentärer Glycosurie. Er hält die Thyreoidea wohl

für fähig, Glycosurie hervorrufen zu können, findet aber

diese Wirkung nur geringfügig. B. hatte thcils Doepper-

schc Thyreoidintabletten, thcils Baumann'sches Jodo-

thyrin benutzt. M. dagegen arbeitete mit Burrough-

Wellcome'schcn Tabletten, die einen 5 mal höheren Ge-

halt an organisch gebundenem Jod besitzen.

(iluzinski und Lemberger (7) schlicssen aus

einem, an einem gesunden Individuum angestellten

Versuche, dass die Wirkung der Schilddrüsensubstanz

durch die Verarbeitung zu Tabletten eine gewisse Ein-

busse erleidet, sofern als die frische Substanz eine

schnellere Gewichtsabnahme hervorrief, bei der auch

die Eiweisskörper des Organismus betheiligt waren. Sic

machen auf den Umstand aufmerksam, dass bei zu

kurz dauernden Versuchen, sowie bei Anwendung künst-

licher Schilddrüsenpräparate, je nach dem Alter der-

selben, undeutliche Resultate auftreten können.

Schiff (20) fand bei Versuchen mit Hypophysis-

präparnten eine starke Zunahme der Phosphorsäurc-

ausscheidung neben unbedeutender Vermehrung der

Stickstoffausfuhr. Er folgert daraus einen Einftuss auf

das Knochengewebe, beziehentlich dessen Stoffwechsel.

In einem Falle trat keine Veränderung unter Aufnahme

der Hypophysissubstanz ein. Weitere Versuche mit

Schilddrüscnpräparatcn ergaben, dass von einer quanti-

tativen Äquivalenz der Jodothyrinpräparate mit Schild-

diüsensubstanz in Tabletten nicht geredet werden kann.

Trotz gleicher Herkunft waren die verschiedenen Jodo-

thyrinpräparate untereinander in ihrer Leistungsfähig-

keit verschieden. Auch derThyroidea ist eine Steigerung

der Phosphorsäureaussrheidung eigentümlich. Den

Schluss der SchifTscheu Arbeit bildet eine reichhaltige

Literaturangabe zur Frage der Stoffwechselbeeinllussung

durch die Thyreoidea und deren Beziehung zur Hypo-

physis.

Brun et (2) hat mit Succus pulmonalis bei Em-

physematikeru, l'ieuritikern und Tuberculosen, sowie

an einem Falle von Bronchialfistel nach einem Me-

diastinalabscess eiperimentirt. Ueberall waren Erfolge

nicht zu verkennen : „en resutne, les applications thera-

peuti'iues du suc pulmonaire restent ä Fetude."*

Königstein (14) empfiehlt auf Grund an sich

und an anderen angestellter Versuche das Extractum su-
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prarcuale hämostaticum. Local angewendet ist es ein

anämisirendes Mittel erster Gasse, nicht allein für die

Conjunctivae sondern für alle Schleimhäute. Es er-

weitert, örtlich angewandt, ein wenig die Lidspaltc und

bei energischer Einträufclung auch sichtbar die Pupille.

Es ist demnach ein Cosmcticum, das als solches das

Cocain nicht nur erreicht, sondern weit überragt. In

allen jenen Füllen, in denen eine Abblassung der Con-

junetiva indicirt ist, ist es auch ein unterstützendes

therapeutisches Mittel ; es ruft keine Anästhesie hervor,

aber es ermöglicht und befördert dieselbe in schwie-

rigen Fällen. Es kann nach Application oder gleich-

zeitig in Lösung mit Cocain angewendet werden, die

Mischung übt keine Reizung aus. sondern beide Wir-

kungen vereinigen sich und unterstützen einander. Bei

Hornhauterkrankungen mit oberflächlicher Gefässent-

wicklung scheint die Anwendung des Extracts beschleu-

nigend auf den Process zu wirken, doch müssen hierüber

noch zahlreichere Beobachtungen vorliegen. Bei opera-

tiven Processen in der Conjunctiva vermindert die vor-

herige Anwendung dieses Medicaments die Blutung. Da
die Lösung des Extractum suprarenale auch sterilisirt

werden kann, ohne die Wirkung einzubüssen, wird

dieses neue Mittel sich wohl auch bald in der thera-

peutischen Praxis einbürgern, meint K.

Latzko und Schnitzler (15) haben in 5 Fällen

von Osteom alacic Oophorin angewandt. Resultat: Die

Eierstocksubstanz gesehlechtsreifcr Schweine oder Kühe,

bis zu 600 Tabletts im Ganzen durch den Verdauungs-

tractus einverleibt, übt auf den Verlauf der Osteo-

malacic keinerlei merkbaren Eiufluss aus.

Uebcr die Anwendung von Nucleiusäure aus Hefe

berichtet Courtney (4). Er wandte sie an in Fällen

von Septicämie der verschiedensten Art und resumirt

seine Erfahrungen dahin, dass die Nucleinsäure sofort

zu geben ist beim ersten Verdacht auf Infection. Das

Nuclein ist stets subcutan zu verabfolgen. Am besten

eignet sich, ihrer Haltbarkeit wegen, eine 5 proc. Lösung.

Allerdings ist diese zum jedesmaligen Gebrauche mit

sterilisirtem Wasser zu verdünnen, um locale Heactionen

an den Injectiousstelleu zu verhüten. Täglich sind

diese in jedem Falle zu revidiren, um sicher zu sein,

dass eine Abscessbildung nicht eingetreten ist. Die

jedesmalige Dosis der 5 proc. Lösung beträgt 0,6 bis

0,9 g (10 bis 15 Minims). Vaughan (24) hat mit

Nuclein Tuberculose behandelt. Er benutzte eine 1 proc.

Lösung, gab täglich 60—SO Minims subcutan und fand,

dass in den Fällen, wo die Tuberculose noch räumlich

beschränkt und erst in der Entwicklung begriffen ist,

das Nuclein als Heilmittel wirksam ist. In vorgeschrit-

tenen Fällen ist das Beste, was die Nuclcinbehandlung

leisten kann, eine vorübergehende Aufbesserung des

Krankheitszustandes. Bemerkt sei noch, dass in den

Fällen von Courtney neben dem Nuclein auch, je

nachdem, Calumcl, Strychnin und andere Mittel zur

Wirkung kamen.

Maxou King (13) fasst seine Ansicht über die

Brauchbarkeit des Nucleins bei Tuberculose in folgenden

Sätzen zusammen:

Im engeren Sinne des Wortes ist das Nuclein nicht

als Specificum bei Tuberculose anzusehen, erscheint

aber theoretisch zweckmässig als Stimulans für die phy-

siologische Thätigkcit und als solches geeignet, die

Widerstandsfähigkeit gegen die Invasion der Krankheit

zu erhöhen. Indirect scheint es zu wirken durch dta

vermehrenden Eiufluss auf die Bildung der rothen Blui

körperchen und die Zunahme des Hämoglobins. Die

hypodormatische Injection wird von der Mehrzahl <!*•

Patienten gut ertragen. Die besten Resultate geh

a

einmal täglich angewandte kleine Gaben. Die Anvii

dung des Nucleins per os giebt zweifelhafte Resultate

und ist nur da am Platze, wo die subcutane Beibrin-

gung aus irgend einem Grunde unthunlich erscheit'.

Die Anwendung des Nucleins ist nur dann Erfolg ver-

sprechend, wenn sie über längere Zeit hinaus fortgesetzt

wird. Die Nucleintherapie giebt in der Tuberculose

klinisch weit bessere Resultate, als sie bisher mit ein-r

andereu Medication erreichbar gewesen sind.

Klimatotherapie.

1) Basbore, B, Outlines of rural hygiene. \(-

dical record. Juni 12. — 2) Cook, A.. Some physin;

effects of aretie cold, darkness and light Ibid. — 3<

Greely, W., Climatic conditions in relation toatthh.

Ibid. — 4) Hargens. W., Hot Springs. S. Dak.. as a

health resort. Ibid. — 5) Senator, H., Ueher klima-

tische Curcn. Zeitschr. f. Krankenpflege. KOv 7. —
6) Walker, B., Some of the difficulties of cünato-

therapy. American journal. .lanuar. (Die bisher er-

nannten Artikel bringen nur allgemeine Mittheiluneei

— 7) Weiss, .1.. lieber den angeblichen Einfluss d*

Höhenklimas auf die Hämoglobinbildung. Zeitschr. f

physiol. Chemie. Bd. 22. — 8) Lalesque, E.. Cur»'

marine de la phthisic pulmonaire. 8. Av. pls. Pari»

— 9) Snell, E. H., Compressed air illness or so-call'

:

caisson disease. 8. London. — 10) Bcauvalon. P..

Traitcm. du la tubercul. pulmon. dans les sanator't

8. Paris. — 11) Reguard, P., La eure d'altitude. S.

Av. 110 flg. et 29 pls. Paris.

Zu dem schon mehrfach bearbeiteten Thema üb« r

den Einfluss des Höhenklimas auf die Hämoglobitibildtiru:

hat .1. Weiss (7) auf Bunge's Veranlassung eis«

weiteren experimentellen Beitrag geliefert. Die in ihm

Einzelheiten im Original nachzusehenden Versucht er-

gaben. d;iss bei den zu denselben benutzten K.miucheii

ein deutlicher Unterschied im Hämoglobingehalt «wischt!,

den Thieren, welche im Höhenklima und denen, welche

in der Ebene gelebt hatten, nicht erweislich war.

Hydrotherapie.

1) Breyer. Syphilis und Hydrotherapie. Wies,

med. Wochenschr. No. 23. (Casuistik.) — 2) Bui

baum,B. S . Diätetik. — 3) Konried, A., Die Hy.in

therapie, ihre Wirkungen und Indicationen bei lo-

fectionskrankheiten. Prag. med. Wochenschr. Sa tt

(Allgemeine Uebcrsicht.) — 4) Robertson, A.. Illustra-

tion ol hydropathv in praetice. Edinburgh journ. Juli.

(Casuistik.) — 5) Vierordt, 0., Zur Einführung der

Hydrotherapie in die practisch zu lehrenden Unterrichts

gegenstände. Deutsche med. Wochenschr. No. 11.
—

6) Wintcrnitz, W., Uebcr Missgriffe bei hydriatwh'-:

Behandlung. Wien. med. Wochenschr. No. 3. (Vor-

trag.) — 7) Fortschritte der Hydrotherapie. Fcstscliri:;

für Winternitz. Herausg. von Strnsser und B-.u

bäum. Mit Bildn. u. 19 Holzschn. gr. 8. Wien.
-
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s: lluuter. A., Hydropathy: its principles aud practiec.

s. London.

Mechanotherapie.

1) Campbell, Therapeutical aspeets of talking.

slwuling, singing, laughing, crying, sighing and yawning.

Luieet, Juli 17. — 2) Duckworth. D.. Value of

th.' athletic exereise as a couuterageut of tho sedeutary

panuits of urban populations. Atncric. journ. October.

— '6) Scholder, La mecanotherapic, sa döfinition et

indicatious d'apres Ic sjst« me Zander. Rev. med,

de la suissc rom. No. 4. — 4) Siegfried. M., Heil-

«feige durch Radfahrgvmnastik(Cvclotherapie). Deutsch,

med. Wochenschr. Therap. Beil. No. 6. (Casuistik.)

5) Thilo, l'eber den Werth der L'ebuugeu zu

therapeutischen Zwecken. St. Petersb. Wochenschr.

V. 22. (Vortrag, den Inhalt des Artikels .Uebungeo"

iu Ueft No. 176 der Sammlung klinischer Vorträge, N.

F.. von Thilo enthaltend.) — 6) Caminade, L, Du
dereloppemcnt thoracique par la gyranasti'|ue respira-

loilt. 8. Paris.

Infusion.

I) Beur nier. L.. Des injections de serum arti-

viel. Bull, de Ther. Bd. 133. p. 411. — J) Bosc,
i. et V. Vedel, Des injections iutraveueuses massives

de la Solution salee simple dans le traitemeut de l'in-

lion colibacillaire expMraeotale. Aldi, de pbyaioL

.vr. V. T. 8. — 3) Dieselben, Recherche* experi-

mentales sur les effeta des injections intraveneuses

isüives de Solutions salees simples et composees.

If)idem. — 4) Claissc, A., Die Masseninjectionen von

Salzlösungen bei llämorrbagicn und Infectionen. Wien,

med. Presse. No. 1. (Allgemeine Cebersicht.) — 5)

tioldbach, L.. Ueber das Verhalten des Blutes nach

Kochsalz- und Wasserinjectionen. Zeitschrift f. Heilk.

Bd. 17. — 6) Hare, A., The use of intravenous saline

ii jcctions for the purpose of washing the blood. Med.

"ind surg. report. April 17. (Kin Fall von Coma bei

'angrän, einer von chronischer Nephritis. Chlornatrium

mit Zusatz von Cblorcalcium intravenös injicirt. In

beiden Fällen starke Schwäche, der erste starb am
folgenden Tage.) — 7) Raw, N.. Four suecessfull cases

oi transfusion of saline fluid. Lancet. Juny 12. —
v Thomson, II.. Ueber die Anwendung von Kochsalz-

lösung bei acuten Blutverlusten. St. Petersb. Wochen-
schrift. No. 6. — 9) Fourneaux, Des injections

sous-cutanees massives de Solutions salines. 8. Paris.

Goldbach (5) injicirte verschiedenen Patienten

entweder 5 cetn sterilisirter physiologischer Kochsalz-

lösung oder das gleiche Quantum destillirten Wassers

unter die Haut des Oberschenkels. In allen Fällen,

«" das Kochsalz angewandt war, zeigte sich V4 Stunde

üich der lnjection eine geringe Verminderung in der

fohl der Erythrozyten, die an und für sich keine Ver-

änderung aufwiesen. Nach lnjection von destillirtem

Wrisser blieb die Verminderung aus. Umgekehrt ver-

gelten sich die I.eucocyten, deren Zahl nach der

Kochsalzinjection bis auf das Doppelte des ursprüng-

lichen Werthes in zwei Fällen stieg. In den übrigen

Füllen waren sie um etwa '
a vermehrt. Diese Ver-

mehrung betraf die polynueleären I.eucocyten mit

tieutrophilcn Granulationen. Nach lnjection von destillir-

tem Wasser erschien nur einmal die Zahl der Leu-

cocyten etwas vermehrt. Der Hämoglobingehalt des

Blutes erschien, übereinstimmend mit den Angaben

l'heron's, nur nach den Kochsalzinjectionen verringert.

J«kr*»l>eri«Ut der gesammlen Me.lio... 18*7. IM. L

Beur nier (1) räth auf Grund seiuer dahingehen-

den Beobachtungen für den practischen Arzt von der

intravenösen lnjection ab und empfiehlt für jeden Fall

die Methode der subcutanen Application der betreffen-

den Salzlösungen.

Bosc und Vedel (2) fassen das Resultat ihrer

Untersuchungen über die physiologische Wirkuug intra-

venöser Injectionen von destillirtem Wasser, gewöhn-

lichem Wasser, Kochsalzlösung und einer Lösung vou

Natriumsulfat und Kochsalz dahin zusammen: Die ln-

jection destillirten Wassers in die Venen ist gefährlich,

da dasselbe Blutungen und Veränderungen der ge-

formten Blutbestandtheilo hervorzurufen vermag. Es

ist demnach die Anwendung destillirten Wassers als

Vehikel irgend eines, für die intravenöse lnjection be-

stimmten Stoffes zu verwerfen. Das gewöhnliche Wasser

kann dagegen selbst in grossen Dosen in die Gefässe

eingeführt werden ohne Nachthetle hervorzurufen. Die

physiologische Kochsalzlösung besitzt das Maximum

von physiologischer Leistungsfähigkeit neben dem

Minimum von Schädlichkeit. Sie ist die am meisten

geeignete lujcctiousnüssigkeit, der Ersatz der Hälfte

des Kochsalzes durch Glaubersalz hat keinerlei in die

Augen fallenden Werth,

Infectionskrankheiten.

1) Bokcnham, J., The serumtherapy of blood

poisouing. Brit. med. journ. p. 1277. — 2) Borne-
mann, B., Ueber das Antistrcptococccnserum Marmorek.

Wien. klin. Wochenschr. No. 51. — 3) Bosc et Vedel.

Des injections intraveneuses massives de la Solution

salee simple dans le traitemeut de Finfectiou coli-

bacillaire experimeutale. Arch. de physiol. Bd. 9. —
4) Butlin, A case of Streptococci pyaemia treated

with autistreptococcic serum. Lancet. Octob. 16. _~
5) Dalche, P-, Lavagcs du sang dans une infection

ä streptocoques. Gaz. des höp. No. 8. (Casuistik,

intravenöse lnjection küustlichen Serums nach Hävern.

Heilung.) — 6) Dönitz, W., Ueber das Antitoxin des

Tetanus. Deutsche med. Wochenschr. No. 27. — 7)

Khrlich, P.. Zur Kenntuiss der Antitoxiuwirkung.

Fortschritte d. Med. No. 2. — 8) Grasset, Mcdica-

tion antiinfectieuse commune. Nouv. Montpellier med.

No. 51. -- 9) Groth, Septicaemia treated with auti-

streptococcic serum. Lancet. August 16. — 10)

Hallock Park.W., The contributious of bacteriology

to therapouties. Med. news. Nov. 6. •-- II) Ham-
burger, J., Ueber den heilsamen Einfluss von venöser

Stauung und Entzündung im Kampfe des Organismus

gegen Microben. Deutsche med. Wochenschr. No. 49.

— 12) Hirschfelder, 0., Die Behandlung der Tuber-

culose und anderer iufectiöser Krankheiten mit Oxy-

toxinen. Ebendas. Therap. Beilage. No. 4. — 13)

Derselbe. The traitment of tuberculosis and other

infeetious diseases with oxytoxincs. Occident. med.

times. November 1896. — 14) Kapelusch. F., Ueber

Antipvrese. Wien. med. Wochenschr. No. 26. (Rele-

rirende Ucbersicht über den jetzigen Stand.) — 15)

Konried, A.. Die Hydrotherapie, ihre Wirkungen und

lodicationen bei Infectionskrankheiten. Prag. med.

Wochenschr. No. 18. — 16) Leibiinger, H., Ent-

wurf einer alimentären Hämotherapie, einer internen

Anwendung des natürlich immunen Thierblutcs gegen

die Tuberculose und andere Infectionskrankheiten.

Wien. med. Wochenschr. No. 24. — 17) Lohnstein,

Th., Kritisches über die Werthbestimmung dcsDiphtherie-

heilseruins und deren theoretische Grundlagen. Therap.
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Mouatsh. October. — 18) Macgregor, Sc, Anti-

spreptococcic serum in septic absorption. Brit. med.
journ. p. 805. — 19) Mennes, Fr., Das Antipueumo-
coccenserum und der Mechanismus der Immunität des

Kaninchens gegen den l'neumococcus. Zeitschr. f. Hvg.
Bd. »5. — 20) Monti, Beitrag zur Anwendung des

Streptococcenserums Marmorck. Wien. med. Zeitung.

No. 37. — 21) Parascando lo, C, Nuova serie di

esperimenti sieroterapici contrc le infezioni da micro-

»rganismi piogeni e contro l'erisipela. Arch. itat. d.

clin. med. Bd. 36. — 33) Patcrson, P., A method
of producing imraunity against tuberculous infection.

Laucct. October 30. — 23) Petersen, W., Ueber
Immuuisirung und Serumtherapic bei der Stapbylo-

mycosis. Bruns' Beiträge. Bd. 19. — 24) Reichen -

bach, L.. lieber Immunisirungsvcrsucbe gegen Staphylo

•

coccus pyogenes aureus. Ebcndas. Bd. 18. — 25)
Robin, A., Thtrapeutiquc generale des maladies in-

fectieuses. Bull, de The>ap. Bd. 132. p. 145. - 26)

Trudeau, Remarks on artiticial immunity in tuber-

culosis. Brit. med. journ. Decemb. 25. — 27) Velde,
H. van de, De la necessite d'un serum antistrepto-

coccique polyvalent pour combattre les strcptococces

chez lc lapin. Arch. de med. experim. Bd. 9. — 28)

Vinay.Ch., Le serum de Marmorck dans le traitement

de la septicömie puerperale. Lyon med. No. 23. —
29) Washbourn, W., Antipneumococcic serum. Brit.

med. journ. Decemb. 25. — 30) Wassermann, A.,

Experimentelle Beiträge zur Semmtherapie vermittelst

antitoxisch und bactericid wirkender Serumarten.
Deutsche med. Wochenschr. Nr. 17. — 31) Weis-
becker. Heilserum gegen Typhus, Scharlach und
Pneumonie. Zeitacbr. f. klin. Med. Bd. 32. — 82)

Whitla, A\ ., An address on serum therapy. Dublin

jouro. Januar 1. — 33) Whittaker, T., Generalisa-

tions from six years use of tuberculin. Brit. med.
journ. Octob. 16. — 34) Halban, Jos., Ueber die

Resorption der Bactericn bei localer Infection. (S.-A.)

gr. 8. Mit 2 Tat Wien. - 35) Wiemer, 0., Das
Dipbthcrieheilsemm. 8. Leipzig. — 36) Steinhoff.
A., Die natürliche Behandlung und Heilung der Tuber-
eulose (Lungenschwindsucht). 2. Aufl. gr. 8. Berlin.

— 37) Gottstein, A.. Die erworbene Immunität bei

den lnfectionskrankheiten des Menschen. 8. Berlin.

Berliner Klinik. 111. — 38) Ungauer, L, Les acci-

deuts des s«'-rotherapies, •'•tiologie et prophylaxie. 8.

Paris. — 89) Ehrlich, P., Die Werthbemessung des

Diphthcricheilserums und deren theoretische Grundlage.

(S.-A.) gr. 8. Jena. — 40) Courraont. Sero-pronostic

de la fievre thyphoide. 8. Paris. — 41) Villemin,
De Tinfection purulente. 16. Paris. — 42) Besson,
A., Techni'iue mierobiologiijue et serotherapiiiuc. Avec
200 tig. Paris. — 43) Sterling. S.. Ueber die Auto-
inlection. 8. Leipzig. — 44) Spengler. GL, Ueber
Tuberculin-Bchandlung. gr. 8. Davos. — 45) Petit,
IL, La serum antidiphtherique. Avec fig. 8. Paris.

J. Hamburger (11) stellte sich die Frage, ob das

Serum von Blut, welches mit Kohlensäure behandelt

war, bei einem höheren Gehalt an diffusibelem Alkali

auch ein grösseres antibacterielles Vermögen besitzen

würde, wie das Serum nicht mit Kohlensäure behandelten

Blutes. Versuchsobjecle waren Staphylococcus pyogenes

aureus und Bacillus anthraeis. Der Versuch fiel in be-

jahendem Sinne aus. und im Ansehluss daran gehng

der Naehweis, dass auch das Serum des Jugularisblutes

grössere bacterienfeindlichc Wirkung be.snss. wie das

der Carotis. Ferner ergab sich, dass das Serum aus

gestautem venösem Blute leistungsfähiger war wie das

aus normalem venösem Blute. H. kommt zu dem
Schlüsse, dass in den beiden Eigenschaften der Kohleu-

säure, aus den Albuminaten diffusiblcs Alkali frei zu

machen und Ouelluug der rotheu und weissen Blut

körperchen herbeizuführen, Eigenschaften, welch? mr

Aeusserung gelangen bei venöser Stauung und Eutmn.

duug, ein bis jetzt unbekanntes, kräftiges Hülftmittii

im Kampfe des Orgauismus gegen Microben gegeben i?t

Bosc und Vedel (3) untersuchten den Einflo»

intravenöser Injectionen einer 0.7proc. Kochsalilüsur. £

gegeu künstliche lufectiou mit Bacillus coli beim hW?
Injectionen von Culturen des genannten Microorganismj-

in eine Vene riefen Hämorrhagie in Darm und Nierm

hervor mit Herzschwäche, gastro-interstinaleu Störungen

und Temperatursteigerung. Macht mau die Kochsali-

injection gleich nach oder während der lafection. »

wird dadurch nur der Verlauf starker Infection »ab-

halten. Heilung nach derartigen Iofectvonen kann m-

treten, leichter kommt sie uach mittlerer oder sehne:;'-:

Vergiftung zu Stande. Die venöse lujcction der Sali

lösung befordert die Ausscheidung der schädlichen Sub

stanzen durch Anregung der Diurese, durch Steigeru«

der Thätigkeit der blutbildenden Organe und duret

Herabsetzung der globuliciden Wirkung des patholo-

gischen Serums, indem gleichzeitig die Phagoeytose r
steigert wird.

Reichen bach (24) gelang es, Kaninchen durA

Vorbehandlung mit durch Hitze stcrilisirten Bouillon

culturen Ton Osteomyelitis gegen eine sicher tödtlirhc

Dosis der Bouilloncultur zu schützen oder wenigstens

das Eiutreten des Todes zu verzügeru. Die Wirkuuj

des Serums mit der sterilisirten Bouillon behandelt«

Kaninchen bei Mäusen, denen Bouillonculturcn von

Staphylococcus pyog. aur. injicirt worden war, zeigt*

keine Constauz.

Die für die Serumtherapie wichtigsten Resultat

der Untersuchungen Parascandolo's (21) über pyo-

gene und Erysipclas-Microben sind die, dass es vorthd

hafter ist. Thiere behufs ihrer Immunisirung mit in

Toxinen anstatt mit Culturen der lebenden Bacteheo

zu behandeln. Das Serum solcher Thiere. die in der

erst angegebenen Weise immunisirt sind, ist nach P

leistungsfähiger gegen Staphylococcus pyogenes aurtu>.

albus, citreus, Streptococcus pyogenes und erysipelzfr

als das der Thiere, die mit Culturen genannter Mi«

Organismen behandelt wurden.

Iii rschfeider (12) behandelte Tuberculin in einer,

m Original nachzulesenden Weise mit WassersUf

superoxyd, und wandte das so erhaltene Product, den

er den Namen Oxytuberculin giebt. bei verschieden

Fällen von Tuberculose an. Ueber diese Methode und

die daran anschliessenden, bei anderen Toxinen ge

machten Erfahrungen äussert sich H. : r Vorläufig bt e<

nur meiu Wunsch, die Theorie aufzustellen, das» Aßti

toxin nur oxydirtes Toxin ist, und dass wir es »vi

der von mir beschriebenen Methode chemisch fabnrir:

können. Ich habe Fälle von Pneumonie, Empyem und

Strcptococcusinfection auf ähnliche Weise behandelt ra:t

Erfolgen, die zu weiteren Untersuchungen berechtigt:

und es wahrscheinlich machen, dass alle Infeetw»*

krankheiteu auf dieselbe Weise zu heilen sind. Aueb

habe ich in ähnlicher Weise Carcinoma behandelt, aber

die bisher gemachten Fortschritte sind, zum Tbeil
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»•gen Mangel an Material, uichl gross genug, um irgend

welche Behauptungen zu erlauben, doch mochte ich

oiisUtiren, dass in den Tumoren (einem grossen Epi-

theliom, einem ausgedehnten medullären Mammakrebs

und einem Magencarciuom) genug Veränderungen sich

-reiben, um zu weiteren Versuchen zu berechtigen.

Bei <i< r Bereitung der Oarcinomlymphe würde ieh em-

pfehlen, den Tumor so bald wie möglich nach der Ex-

>t:rpation zu zerschneiden, ihn mit dem gleichen Ge-

richt der 10 Volumproc. Lösung des Wasserstoffsupcr-

uds 24 Stunden stehen zu lassen und dann zu fi 1

-

trirea. Zu dem Filtrat sind gleiche Quantitäten der-

xilbeo Wasserstoffsupcroxydlüsung hinzuzufügen und

<tie Mischung ist 96 Stunden lang bei 100* C. zu stc-

r.Üsiren. Untersuchungen bei Thiercn und mit Cul-

:uren werden wohl uöthig sein, um zu beweisen, ob

4a* Princip, welchem alle bisher gemachten Wahr-

m-hmungen unterliegen, richtig ist, oder nicht.
-

Patersou (22) berichtet über Versuche, die er

mit sterüisirten Culturcu von Vogeltubcrculose ange-

stellt hat in Rücksicht auf die Frage, ob durch 1m-

j.t'ung mit diesen Immunität gegen die Tuberculose der

\mgethiere zu Stande komme. 1'. glaubt nicht, dass

bei ausgesprochener Tuberculose sein Mittel von Er-

vig sein werde, rätb es aber für solche Fälle an, wo

fcf Verdacht auf erbliche Belastung besteht.

Die Aussichten der Serumtherapie stellt W. Hai-

lock l'ark (10) in wenig ermuthigender Weise dar.

Er hält die Möglichkeit, Sorumarteu zu erhalten, die

prompt bei einer Krankheit durch Vernichtung der

Microorganismen uder ihrer tiifte wirken können, für

wenig wahrscheinlich und das Arbeiten in dieser Rich-

tung für weniger ermutbigend, als es kurz uach Beh-

ring'* Entdeckung des Diphtherie-Antitoxins scheinen

mochte. Jedenfalls bieten zu dem Zweck, die Lebens-

thätigkeit der Organe zu steigern, andere therapeuti-

sehe Maassnahmen eine bessere Aussieht auf Erfolg.

[Daiur/go ws k i , S., Welche Flüssigkeit resp.

welche Orgaue der gegen Diphtherie imrnuiiisirteii Pferde

enthalten das Antitoxin ? (tazeta lekarska.
r
>.

Verf. untersuchte die Organe immuuisirter Pferde

und kam zu folgenden Schlüssen:

1. Das Fibrin enthält kein Antitoxin.

2. Das Blutplasma und Blutserum sind an Anti-

toxingehalt gleichwerthig.

«H. Die rothen und weissen Blutkörperchen ent-

halten entweder Spuren von Antitoxin oder auch gar

nichts.

4. Von den Organen enthalten am meisten Anti-

toxin die Niereu, dann Eierstock, Nebenniere, Speichel-

drüse. Lymphdrüsen, Leber, Milz, Schilddrüse. Muskelu.

Rückenmark, Gehirn und das Knochenmark. Der Herz-

muskel enthält mehr als andere Muskelu.

5. Im Harne und im Schweisssecrete wurde sehr

viel Antitoxin gefunden.

G. Das Antitoxin entsteht wahrscheinlich aus den
Toxinen.

7. Die Umwandlung des Toxins in Antitoxin ge-

schieht entweder im Blutplasma, und dann nehmen es

die Organe auf, oder umgekehrt, die Organe scheiden

es in das Blutplasma aus. Hirsch (Krakau).]

Geschichte der Medicin und der

Krankheiten
bearbeitet von

Prof. Dr. PUSCHMANN und Privatdoccnt Dr. Hittor v. TÖPLY in Wien.

I. Encyclopädien. Medicinische Wörter-
bücher. Bibliographie.

1) Allgemeine deutsche Biographie. 42. Band.

Werenfels- Wilhelm d. J., Herzog zu ßraunschweig und
Liiueburg. Leipzig. 8. — 2) Bern er, Emst, Jahres-

berichte der Geschichtswissenschaft. IS. Jahrg. 1895.

Berlin. VIII. 206, 431, 328. 286 Ss. gr. 8. — 3)

Clausen, Carlo, < "atalogue systematique des journaux,
revues et publieatious periodi<|ues parues en Italic.

Turin. 8. 20 pp. (In Italien erscheinen jetzt 103 nir-

'lieini»ohe Zeitschriften. Die älteste darunter, gegr.

im Jahre 1829, ist das Bolletino delle seienzc mediche.)
- 4) Fischer, Albert, Edl. v. Zickwulf und Willibald

Franke. Das Kupferstichcabinet. Nachbildungen von

Werken der graph. Kunst vom Ende des LY bis zum
Anfang des 19. Jahrh. 1. Bd. 96 Taf. fol. Berlin.

(Enthält unter anderem den sog. anatomischen Hörsaal

des Mondino aus d. Fascic. med. des Job. Ketham (an-

geblich nach d. Ausg. v. 1493, thatsäehlieh jedoch nach

der von 149"»J. sowie das schöne Porträt des Dcscartes,

Kupferst. von Jonas SuyderhoefT nach Fr. Hals.) — '%)

Grulicb, Oskar, (.'atalog der Bibliothek der kais. Leop.-

Carol. Deutsehen Academie d. Naturf. 7. Lfg. Bd. IL 4.

Halb- 1896. S. XXXIII—XLIl u. 63l-8*i2. gr. S.

(Bringt als abgesehloss. Ganze die gesammten zoolog.

Schriften.) — 6) Grupp. G.. Oettingen-Wallerstein-

sche Sammlungen in Mnlingeti. Handschr.-Verz. 1. IL
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Nürdliugeu. VI. 36 Ss. 8. (968 Nummern, darunter
auch mcdic. Inhalts.) — 7) Hinrich's Fünfjahx-Catalog

der im deutsch. Buchhandel erschienenen Bücher, Zeit-

schriften etc. 9. Bd. 1891/95. Bearb. von H. Weise.
Titclvcrz. I, II u. Sachreg. Leipzig. 1896. 1482 und
548 Ss. Lex. 8. — 8) .löcher, < h. G., Allgem. Ge-
lehrten-Lexicon. Fortsetzungen und Ergänzungen, an-
gefangen von J. Ch. Adeluug und vom Buchst. K.
fortges. von IL W. Rotermund. 7 Mde. Herausg. von
0. Günther. Leipzig, gr. 4. VI u. 724 Sp. — 9)
Junker, Carl, Die Decimal-Oa^ifieation. Verkürzte
allgem. Tafeln. Deutsche Ausg. (Oftice internat. de
bibliogr. ä Brüx. Puhl. No. 14. 0 25. 4.) Wien. gr. 8.

66 Ss. (Die erste bibliogr. Confcrcnz in Brüssel im
Jahre 1895 ist übereingekommen, zur Ersparung des
langwierigen Anführens von Büchertiteln Zahlen ein-

zuführen. Zu diesem Zweck ist die ganze Literatur in

Uruppen nach dem Decimalsystem eingctheilt und jedem
Buchtitel entsprechend dem Inhalt eine bestimmte Zahl
eingeräumt. Die Classiticirung der Bücher nach den
aufgestellten Tafeln, sowie deren Auffindung in diesem
System ist sehr leicht. Die Durchführung dieses be-

reits vielfach aufgenommenen Vorschlags in mediciuischen
Abhandlungen, besonders in solchen geschichtlichen In-

halts würde, mit Rücksicht auf die darin heute geradezu
gehäuften Citatc, den Umfang unserer Literatur wesent-
lich einschränken. Die Berücksichtigung dieser neuen
Einführung kann den medicinischen Schriftstellern nicht

genug empfohlen werden. Die Junker'schen Tafeln

enthalten auch Anhaltspunkte für die Classification

medicinischer Schriften.) — 10) Leitschuh. Fricdr.,

Catalog der Handschriften der k. Bibliothek zu Bam-
berg, gr. 8. (Bis April 97 erschienen Bd. I, Lief. 1/8

und Bd. II. Die medic. u. naturw. Handschriften bringt

erst Bd. 1, Abth. 11, Lief. 4.) — 11) Littre, E.,

Dictionnaire de medecine, de chirurg. et de pharmac.
etc. 18. ed. 8. Av. 602 fig. Paris. — 12) Mauca, G.,

Indice gen. dcllo materie conten. nei 20 primi voll,

dell „Arch. p. le scienze med/. 1876 96. Torino. 8.

118 pp. — 13) Rossi-Doria, Tullio, Bibliographia

medica Italica. Rcpcrtorio period. dei lavori di med.
che si pubbliano in Italia e pubbl. n. giorn. .11 Poli-

elinico
-

. Roma. 8. 124 pp. (Hier ist bereits die oben
erwähnte Decimal-Classification durchgeführt ) — 14)

Spalteholz, W., Verzeichuiss der medicin. period.

Schriften in den medic. Instituten und in der Univ.-

Bibl. Leipzig. 2. verb. Aufl. Leipzig. — 15) Woro-
nichin, E„ Abriss der Entwickelung der Herausgabe
des medic. Kalenders 1867/95. Wratsch. 1895. S. 181.

(Russ.).

II. Geschichte der Medicin im Allgemeinen
und in einzelnen Ländern und Geschichte

des ärztlichen Standes.

1) Anonvm, Health resorts of old Mexico. St. Louis.

1896. 7. VI. 46-51. — 2) Anonym, Zur Frage der

naturhistor. Vorbildung der Medianer, von einer Anzahl
jüngerer Acrzte. Wien 1896. — 8) Caröe, K., He-
ynes d'hist. med. en Danemark, .lanus. p. 549—50.
(Hebt hervor, dass bereits 1823 Prof. J. D. Herhold t

mit d. Veröffentlichung eines Arch. f. Gesch. d. Med.

begann (Archiv for Laegevidenskabens Historie a Dan-
mark). Ks erschien jedoch nur d. erste Nummer. 1835
nahm er d. Sache mit M. Mansa vom Neuen auf,

unter dem Titel -Sammler f. dän. Mcdiciualgesch.

(Sarnlinger til den danske Medicinal-Historie). Auch
von diesem erschien nur d. erste Nummer. Seither

bringen geschichtl. Aufsätze die Bibl. f. Aerzte (Bibl.

for laeger, gegr. 1809), Wochenschrift für \erzte

(l'geskrift for laeger. 1S:>9). Hospitalzeituug (Hospitals-

kidendc 1868.) — 4) Cheyno, W. Watsoii, Ob the

progress and results of patholog. work. B. M. .1.

Sept. 4. p. 586—9. (Rede bei d. Jahresvrs. der B.

M. A. in Montreal.)

5) Fury, E., Brief review of the history oi medi-

ane — its varving changes — the agc of fads, l'hilul

Report. June 26. p. 807— 9.

Fury unternimmt das kühne Beginnen, die Ge-

schichte auf 2 Üctavsciteu abzuhandeln. Er geht

Adam auf die Goten und Lord Bacon über, erwähnt

auch eines gewissen Hippocrates, Philinus und Serapion

von Alexandrien und gibt dann eine Liste der grossVti

„leaders in medical spcculation, reformers and deformer»

of medical practicc." Sie lautet: Hippocrates. Serapfak,

Acsculapius, Celsus Sylvius. Harvey, Borelli. SydeuhiP

Boerhaave, Stahl, Hoffmann, Haller, Cullcu, Aren-

brugger, Brown, Jenner, Huuter, Bell. Bichat, Barth et,

Pinel, Rasori, Rush, Hosack, Laennec, Broussais. L«ui-.

Licbig. Virchow. Wir halten uns nicht für verpflichte-.,

den Rest der Abhandlung wiederzugeben. Als ib

schreckendes Beispiel genügen wohl diese wenigen An-

deutungen.

6) Grusz, Adolph, l'eber den Aerztestand. Wien,

gr. 8. 92 8citeu. (Behandelt das odium collcgisk

unter folgenden Gesichtspunkten. Die Aerzte u. d.

Publicum, d. Aerzte u. d. Krankenkassen, d. Aent^

auf dem Lande, d. Amtsärzte, medicus medioim

odit, Hokuspokus o. die Aerztekammer, Rcmedur. Wirft

scharfe Streiflichter auf d. Standesverhältnisse \u Wie«,

spricht gegen die Krankenkassen und für den numerus

clausus der Aerzte in den Universitätsstädten.) — 7) Herr-

mann. F. L., Zur ärztl. Honorarfrage im alten Rus«

land. Wochenschr. des Journ. „Pract. Med." 1S9*

No. 70. (Russ.) — 8) Lessenewitz, Essays aus d.

Gesch. d. Med. Kiew. Lief. I. 2. p. 895-96.

9) Pagel, Julius, 1). Entwicklung der Mediciu in

Berlin von den ältesten Zeiten bis auf d. (iegeuwari

Eine histor. Skizze. M. 7 Portr. Wiesbaden. Lei.-.*

130 Seiten.

Das Buch wurde auf Anregung des Prof. t. Lcyden

verfasst, um dem XV. Congress für innere Medicio aU

Festgabe überreicht zu werden. Es ist eine Gelegen

heitsschrift, welche nicht den Anspruch erhebt, al»

Qtiellenwerk betrachtet zu werden, soudern nur vir*

übersichtliche Darstellung der wichtigsten Ereignis*

der medicinischen Geschichte Berlins geben will.

Der Verf. theilt dieselbe in 3 Perioden ein, von

denen die erste das Mittelalter und die Zeit bis mm
IS. Jahrhundert umfasst, die zweite bis zur Gründung

der Universität Berlin reicht, und die dritte die Leistungen

und Fortschritte in den einzelnen medicinischen l>isoi

plinen, die Vertreter derselben und die Ausgestaltuu

der medicinischen Institute während des 19. Jahrhunderts

behandelt. Beigegeben sind der Arbeit die Bilder »vl

1. Leonh. Thumeisser. 2. Justine Siegemundin. 3. Jo-

hannes Müller. 4. Christ. W. Hufeland. 5. E. L. Heim

6. .loh. Lukas Schönlein. 7. K. A. F. Kluge. - P.

10) Derselbe, Bemerkungen und Berichtigung'!

zu meiner Schrift -die Entwicklung d. Med. i. Berl. v.

d. ältest. Zeiten bis auf d. Gegenwart." Deutsch"

med. Ztg. No. 59. S.-A. 8. 3 Ss. — 11) Derselbe.

Geschichte der Medicin. 1. Th. Einführung in d. Gesch.

d. Med. 25 academ. Vorlesungen. IL Th. Historisch

medic. Bibliographie f. d. Jahre 1875-96. Berl. 1«*

959 Ss. Lex. 8.

Der erste Band ist ein Compeudium der tie-

schichte der Medicin von den ältesten Zeiten bis lur

Gegenwart, der zweite enthält eine bibliographische 7m-

.sammcnstclluug der historisch-medicinisehen Literatur,

welche von 1875— 1896 erschienen ist. Der Verf. be-

zeichnet sein Lehrbuch bescheiden als Einführung in

die Geschichte der Medicin, weil er keine erschöpfen'!'"

Darstellung derselben gebcu, soudern nur das Intern

dafür erwecken und zu eingehenderen Studien anregtrj

wollte. Freilieh bleibt er diesem Vorsatz nicht immer

treu; denn er bespricht einzelne Theile der Geschieht
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mit ausführlicher Breite und führt sogar lange Citate

a», so das» »eine „Einführung* zu einem ganz beträcht-

lichen Umfange angeschwollen ist.

Für die Darstellung hat er die Form zwangloser

Vorlesungen gewählt. Kr beginnt damit, den Werth
und die Bedeutung des Studiums der < In schichte der

Medicin zu erörtern, wirft einen Blick auf die bekann-

teren medicinischen Geschichtswerke, schildert dann die

lieilkunst der Naturvölker und vergleicht damit die

Nachrichten über die prähistorische Medicin, wendet

sich hierauf zur Geschiebte der Mediciu bei den Chinesen.

Japanern, alten Indern, Assyriern, Chaldäcrn, Persern,

Phoeaiziern, Hebräern und Aegyptern, beschäftigt sich

mit der Heilkunde der Griechen, zeichnet ein Bild der

medicinischen Kenntnisse, welche in der Hippokratischeu

Sammlung niedergelegt sind, und gedenkt der verschie-

denen ärztlichen Schulen und Richtungen, sowie der

Leistungen der hervorragenden Aerzte bei den Griechen

und Römern. Daran sehliesseu sich einige Worte über

fJie naturwissenschaftliehen und medicinischen Autcren

du Mittelalters und über die Medicin der Araber an.

Dieser Abschnitt umfasst S. 1 — 1GO und bringt in

gedrängter Kürze die wichtigsten Thatsachen. Es lässt

sich daran kaum etwas aussetzen; nur an einzelnen

Stellen wird man den Ansichten des Verf.'s entgegen-

traten. So schreibt er S. 45. dass die anatomischen

Kenntnisse der alten Aegypter „wegen der regelmässigen

I-eichen-Einbalsamirungcn nicht unbeträchtlich gewesen
sind", giebt aber keine Belege dafür. Wenn er dies

auf die vor-ptolemäischc Zeit bezieht, so ist es un-

richtig. Der Verf. erkennt dies auch selbst an, indem
er 2 Zeilen weiter sagt, dass ihre anatomischen Vor-

stellungen „recht roh und unvollkommen gewesen sind*.

In der That hat das Kinbalsamiren der Leichen aul die

Kntwickelung der anatomischen Wissenschaft keinen

fördernden Einfluss ausgeübt; denn die Kiubalsamirer

hatten weder" anatomische Kenntnisse noch irgendwelche

wissenschaftliehe Interessen, wurden durch die herr-

schenden Vorurtheile von anatomischen Untersuchungen

abgehalten und nahmen im socialen Leben eine Stellung

ein ähnlich derjenigen unserer Leichendieuer.

S. 48 wird Minerva fälschlich unter deu griechischen

llcilgotthciten angeführt. S. 49 heisst es, dass in den
Tempeln des Asklepios zunächst seine Nachkommen
Macbaon und Podalirios lunetionirten. Die Apotheose

des Aklepios und die Errichtung von Tempeln geschah

viele Jahrhundertc nach seiner angeblichen Lebenszeit,

so dass keinenfalls seine Söhne schon als Priester bei

seinem Cultus thätig waren. — S. 50 wird gesagt, dass

die Patienten den Lohn für die Cur .in Gestalt von
«laben (selbstverständlich geweihten}* entrichteten. Diese

Weihegeschenke bestanden in künstlieben Nachbildungen
der geheilten Körpertheile uud wurden als Zeichen dank-

barer Erinnerung in den Tempeln aufgehängt. In die

Krankengeschichten hat uns Wi 1 lamo w i tz - Moel I en •

dorf Einsicht verschafft.

S. 56 behauptet Verf., dass es seit Lykurg Militär-

arzte gegeben habe, die eine besondere Gruppe von

Aerzten bildeten und vermuthlieh hie und da auch

andere Praxis ausgeübt haben. Richtig ist, dass ein-

zelne Aerzte im Kriege Dienste leisteten, ob sie als

Militärärzte einen besonderen Stand bildeten, weiss man
nicht.

S. 59 wird der Wortlaut des Hippokratischeu Eides

in deutscher Uebersetzung angegeben. Mit keinem Wort
wird dabei der Hypothese gedacht, dass sich das eine

Verbot nicht auf den Stein^chnitt, sondern auf die

Castration bezieht. Der Verf. hält, wie es scheint, au

der alten, von mir und Anderen widerlegten Erklärung
fest, unterlägst es aber, unter den verschiedenen ('lassen

von Aerzten auf S. 57 die Stein-Operateure anzuführen,

wie er es dann thun müsste.

S. 60 findet sich ein auffallender Widerspruch. Der
Veit, erklärt zuerst, dass die Nachrichten des Soranos

über das Leben des Hippokrates „ziemlich zuverlässig
1*

sind, und einige Zeilen später, dass „der geschichtliche

Werth derselben dahingestellt bleiben muss*. Seine

Erzählung (S. 102), das» Plinius in den Krater des

Vesuvs gestürzt sei und dabei den Tod gefuudeu habe,

wird durch keine geschichtliche Ueberlieferung beglau-

bigt. Ebenso dürfte er auch mit seiner Ansicht, dass

dessen Naturgeschichte für die Medicin werthlos sei,

vereinzelt dastehen. Nicht weniger geringschätzig ur-

theilt er über Piatons Timaeus (S. 85). Wenn er auf

S. 84 schreibt, dass Galen um 133 v. Chr. lebte, so

ist das wohl nur ein Flüchtigkeitsfehler. Von Galen'*

Werken existiren nicht zahllose Ausgaben, wie es auf

S. 116 heisst, sondern nur vier, die jeder medicinische

Historiker kennt. Die beste Ausgabe des Aretaeos ist

nicht die von Kühn, wie der Verf. S. 10!) sagt; denn
diejenigen von Krmerins und Adams sind ihr bei

weitem vorzuziehen. Bei der Besprechung der Mcdicinal-

gesetze der Westgothen (S. 140) erklärt es der Verf.

für unmöglich, dass sie sich auf gebildete Aerzte be-

ziehen; er hat Recht, wenn er an diejenigen unserer

Zeit denkt.

In den folgenden Vorlesuugen schildert der Verf.

die Salernitanische Schule, die Periode der Scholastik,

die Früh-Hcnaissance, den Einfluss des Humanismus,
die Wiederbelebung der anatomischen und chirurgischen

Studien, die Anfänge des auf selbstständige Forschun-

gen gegründeten Lehrgebäudes der Medicin irn 16. und
17. Jahrhundert und die einzelnen Systeme und Fort-

schritte in der practischen Heilkunde und giebt eine

Uebersicht über die Leistungen des IS. Jahrhunderts.

Dieser Abschnitt reicht von S. 161— 322.

Wir bemerken dazu, dass die Entstehung der Uni-

versitäten keineswegs so einfach ist, wie der Verf. meint,

wenn er auf S. 161 schreibt, dass sie aus höheren
Laieuschulen hervorgingen. Ihr Ursprung war sehr ver-

schieden ; die ältesten Hochschulen der Medicin, näm-
lich die zu Salerno und Montpellier, haben sich ohne
Zweifel aus der ärztlichen Zunft entwickelt. Unrichtig

ist, dass in Salerno die Abtheiluug für Medicin anfangs

nur gleichsam einen Appendix der Universität gebildet

habe; im Gegenthcil. -- Dann heisst es weiter, dass

die Studirenden zur „Section menschlicher Leichen"
verpflichtet waren. Das steht nicht in der Verord-

nungen des Kaisers Friedrich 11. — Die Univisersitäten

zu Paris, Oxford und Cambridge sind nicht nach dem
Muster von Salerno entstanden (S. 168), sondern aus

einzelnen Schulen hervorgegangen. — Einige Zeilen

später heisst es, dass die Geschichte ihrer Eutstchung
in Dunkel gehüllt sei, ihre Einrichtung aber sicherlich

nach dem Muster von Salerno erfolgte Auch diese Be-
hauptung ist unrichtig. — Einer Berichtigung bedarf

ferner die Angabe (S. 187), dass die Editiones prineipes

der Werke des Alexander Trallianus und Paulus Aegi-

neta von Guiutcrius Andernacus veranstaltet worden
sind. — S. 191 muss der Vorname des zweiten Sylvin!

in Franz umgeändert werden. — Bei der Darstellung

der Physiologie der Verdauung im 17. Jahrhundert

(S. 244) hätte der Verf. die Ansichten der Chemiatriker

und Jatrophysiker sondern sollen. — Zu S. 268 ist

anzuführen, dass nicht Göttingen, sondern Stra>sburg

die erste deutsche Universität war. welche mit einer

geburtshiilflichen Anstalt ausgestattet wurde. Der
Instrumente, welche die Erfindung der Geburtszange

vorbereiteten, wird nur flüchtig gedacht. Aber auch
diese selbst hätte wohl eine ausführlichere Besprechung
verdient, als es S. 320 geschehen ist. Die S\ mphyseo-
tomie wird gar nicht erwähnt. Ebenso vermisst man
die Geschichte der Cataract-Extraction.

Einer gänzlichen Verkenmuig der thatsächlichen

Verhältnisse begegnet man auf S. 269. Dort heisst

es. dass Italien vom 18. Jahrhundert ab „unter dem
Einfluss einer fremden Despotie, welche auf den Jesui-

tismus gestützt, nur die Befestigung ihrer Macht im

Auge, wenig Sinn und Herz dagegen für das Volk

hatte, unverkennbare Rückschritte in wissenschaftlicher
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Beziehung machte*. Wenn mit dieser fremden Despotie
Oesterreich gemeint ist, so ist das im höchstem (irade

ungerecht. Es ist allgemein bekannt, dass gerade in

der Medicio die österreichische Herrschaft dort sehr

vieles Gute geschaffen hat. Die Errichtung von Kranken-
hitusern und Militär- Lazarethen, die Ausstattung der
medicinischen Lehranstalten, welche die Regierung auf

der wissenschaftlichen Höhe der österreichischen Kaeul-

täten zu erhalten suchte, und die Organisation der
öffentlichen Sanitätspflege waren Thaten, welche die

politische Herrschaft überdauert haben. Hat der Verf.

niemals davon gehört, was unter der österreichischen

Seeundogenitur, die mit dem Bruder des Kaisers

Josef II. in Florenz an's Ruder kam, dort in der Medi-
i in geleistet wurde? Weiss er nicht, dass der Ruhm
der medicinischen Schulen von I'adua und l'avia noch
aus der österreichischen Herrschaft stammt? — Kr
scheint sich freilich mit der Kutwickelung der Heil-

kunde in Oesterreich nicht eingehend beschäftigt zu

haben, wie aus seinen Aeusserungcn über die Wiener
medicinischen Schule des 18. .lahrh. hervorgeht. So
schreibt er S. 283. dass M. Stoll 1779 das Directorat

des Wiener Dreifaltigkcits- Hospitals erhielt, in dem-
selben Jahre die Leitung der Klinik übernahm und
10 Jahre später bei der Besetzung d*r Direotor-Stcllc

des allgemeinen Krankenhauses zu Gunsten eines kaiser-

liehen Protege »iuarin zurückgesetzt wurde. Diese An-
gaben sind dahin zu berichtigen, dass Stoll 1 77(1 zum
Primararzt im unirten Spitale, welches aus der Ver-

einigung des Drcifaltigkeit-Spitales mit dem spanischen
Spitale hervorgegangen war, und im gleichen Jahre
zum Vorstande der Klinik ernannt wurde und bei der

Bewerbung um das Directorat des allgemeinen Kranken-
hauses gegen Ouarin 1784 unterlag, weil der letztere

geeignetere Vorschläge für die baulichen Veränderungen
der Anstalt gemacht hatte. Ebenso irrt er. wenn er

S. 536 die 1 7S.
r
j erfolgte Errichtung des Joselinums als

ein Verdienst van Swictcns bezeichnet: der letztere

starb schon 1772. Das Joseliuura war, wie er richtig

bemerkt, vorübergehend aufgehoben, ist aber bis jetzt

auch noch nicht wieder eröffnet worden. Schlimmer
ist es, dass er von dem Aufenthalt P. Frauks in Wien
während der Jahre 175)5 1804 und von seiner dortigen

Thätigkeit als Dircctor des allgemeinen Krankenhauses
und Vorstand der inneren Klinik nichts weiss; denn er

erzählt S. 311, dass Krank i. J. 1804 von Pavia nach
Wilna übersiedelt sei. Auch seine Wirksamkeit als

Arzt und medicinischer Schriftsteller findet keine ge-

nügende Würdigung. Unter den Chirurgen des IS. Jahr-

hunderts wird nicht ein einziger Oesterreicher genannt
(S. 317), obwohl Männer wie Leber, Wrabetz, Bram-
billa, Hunczovsky, Mohrenheim darauf wohl An-
spruch erheben könnten.

Das letzte Dritttheil des Buches (S. 322 - 541)
ist dem IL*. Jahrhundert gewidmet. Der Verf. giebt

eine allgemeine Oiaractcristik desselben, liefert eine

Uebersicht der wichtigsten Entdeckungen und Krfin-

dungen, erwähnt die Fortschritte in einzelnen Disci-

plinen der Heilkunde und führt die Männer an, denen
sie zu verdanken waren.

Hier findet sich manches l'rtheil, welches zu hart ist,

z. B. über Mesmcr (S. 326), über den man seit den Beob-
achtungen der hypnotischen Erscheinungen anders denkt
als früher, oder über Kiescr, von dem es>.327heisst, dass
er r ein zeitweise ganz verstandesklarer Naturforseher*
gewesen sei, oder über Wolfart, welchem das Beiwort
„berüchtigt* gegeben wird. Spiritismus und llypno-

tismus werden nicht scharf von einander geschieden,

und was an einer Stelle als „Blödsinn* bezeichnet wird,

wird einige Zeilen nachher als eine durch wissenschaft-
liche Untersuchungen festgestellte Thatsachc betrachtet.
— Der Verfasser zählt eine Unsumme von Namen auf,

darunter auch einzelne, bei denen man vergeblich fragt,

wodurch sie einen Denkstein in der Geschichte ihrer

Wissenschaft verdient haben. Kr sondert nicht immer

das wirklich Bedeutende vom Unbedeutenden uud spend-t

Beiden das gleiche Lob.

Der Styl zeigt manche Härten; auch fehlt es nicht

an Uebertreibungen im Ausdruck und an lästigen Wieder-

holungen. Am auffallendsten ist die Ucberladung mit

Fremdworten und Redensarten aus dem Kanzlei-Latein.

Sie ist so arg, dass es den Eindruck macht, als ob fa
Verf. die deutschen Bezeichnungen grundsätzlich ter

meidet. Es war kein Geringerer als unser Alünmtrr

Virchow, welcher diese Unsitte, die leider unter den

Medicinem nicht selten ist, gegeisselt hat. Warum

wird unsere schöne deutsche Sprache auf solche Weu-

verunstaltet? Warum befolgt mau nicht das Beispiel

von F. Niemeyer. Griesinger, Billroth, Hyrtl.

Virchow, welche für den reichen Inhalt ihrer Schrift.«

eine künstlerisch vollendete Darstellung fanden. T«r

Allem aber ihre deutsche Muttersprache zu gebrauchen

verstanden ?

Den ersten Band des Werkes bat der Verf. den

Mauen seines Lehrers A. Hirsch gewidmet, den neitrn

mir, weil ihm meine Jahresberichte an dieser Stelle,

wie er sagt, als hauptsächlichste Quelle seiner hibli-«-

graphischen Zusammenstellung gedient hätten. Da-

gegen muss ich insofern Einspruch erheben, als meint

lückenhaften und unvollständigen Literatur-Angst*»

nur einen ganz geringen Theil seiner überaus werth

vollen, fleissigen und erschöpfenden Arbeit bilden, loh

muss dies hier erklären: denn ich darf nicht zugeben,

dass sein Verdienst zu meinen Gunsten geschmÄln*

wird.

Das Buch ist eine Ergänzung und Fortsetzung der

medicinischen Bibliographie von A. Pauly (Paris 1*74

und enthält uiebt blos alle Werke, die selbststaud,:

erschienen sind, sondern jeden Aufsatz, jeden kleinen

Artikel, der in einer wenig bekannten oder vergessenen

Zeitschrift des deutschen oder fremden Sprachgebiet»

jemals cuthalten war. Der Inhalt ist systematisch

und übersichtlich geordnet Dieses Verzeiehniss »ar

ein dringendes Bedürfniss; es ist für Jeden, der medi-

cinisch-historisch arbeitet, geradezu unentbehrlich. — P.

12) Phelps, C, The medical profession at tho

close of 19 Century. N. Y. M. J. LXV. 16. - 13)

Scharf, E., Colleg und Honorar. Ein Beitrag zur Yer-

fassungsgeschichte der deutschen Universitäten. Päda^.

Arch. 39. Jahrg. No. 2. — 14) Skoritschenkn-
Ambodik, G. L„ Sur l'etudc de l'bist. de med. Di»-

eours inaug. du cours de l'bist. de med. profe**.' •>

l Acad. de la med. milit. St. Petersb. 1895. 8. 16 Pp.— 15) Weinberg, W., Sterblichkeit, Lebensdauer und

Todesursache der Württemberg, Aerzte 1810— 95. S.-A.

Stuttgart. — IG) Work mann, Charles, The bLstory

of pathologv. Addr. deliv. at the open. of sess. I8i»7 itS.

St. Mungo's' College. Glasgow. Glasg. J. No. 5. Vol. 4S.

p. 339-349. — 17) Zmejow. L. Th., Vorlesungen

aus der Medicinalgeschichte Russlands. St. Petersb.

1896. 251 Ss. (Abfällig beurtheitt von F. L. Herr

manu im Jauus IL p. 87.)

III. Geschichte des medicinischen Unter-

richts, einzelner Universitäten, medicini-

scher Schulen und Institute, Krankenhäuser

und Gesellschaften.

1) Atkinson, W, B., History of the medical

Societv of the state of Pennsvlvania. Tr. M. Soc. Penn

Phila.' 1896. XXVIL p. 379—441.

2) Baumeister, A., Die Einrichtung und Ver-

waltung des höheren Schulwesens in den Cultur [ändere

von Europa und in Nordamerika. Hndb. d. Erziehung

und Uuterrichtslehrc f. höhere Schulen. I. Bd. 2. Al'to

München. VIII. 894 Ss. gr. 8.

Baumeister behandelt das höhere Schulwesen in
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|*ubebeu Reich, in Oesterreich, Ungarn, der Schweiz,

,o Dänemark, Norwegen, Frankreich, Belgien, Luxem-

burg. Portugal. Italien. Rußland, den Vereinigten

-aalen von Nord-Amerika, im Cauadischen Bund, in

•Wn Niederlanden, in Griechenland, Schweden, Spanien.

Kurland. Dea meisten, von besonderen Fachmännern

^arbeiteten Artikeln gehen geschichtliche Kinleitungen

..rat. Ks feigen dann eingehende Darstellungen der

,«»i!ken Organisation nebst zahlreichen statistischen

\aftbe». Das Buch ist für Jeden, der sich für die

Hinrichtung des höheren Schulwesens in allen Einzel-

h<iten interessirt. ein unentbehrliches, laugst ersehntes

l) Beyer, Otto. Die Stellung der Schule im Mittel-

ster bis i. Zt. der Kreuzzüge. Schulprogr. Friedr.

Wilh. Gymuas. Posen. 14 Ss. — 4) Bork. Franz, Die

Kaivickiuug und Thätigkcit des H. Hedwigs-Kranken-

iuuse» zu Berlin in seinen ersten 50 Jahren 1846— 96.

Flcrlin. 1896. — 5) Da Costa, J. M., Opcning of the

nrrett Memorial Clinical Hall and Reception Ward.

Mr. deliv. at the Pennsylvania Hosp. Phila. Apr. 23.

B *t. Med. CXXXVI. No. 18. May 1890, 97. p. 421

•hs 423. (Rückblick aof diese grussartige Anstalt. Die

\ugibe, das Hötel Dieu habe bereits um das Jahr 600

Kranke und Invalide aufgenommen, ist unrichtig. Ks

furde erst 665 im Hause des Ereembalus, Präfecten von

Paris unter Chlotbar DI. errichtet.)

fi) Davids, N. S., A brief history of the origin

•.he Anieric. Med. Association. Janus. p. 30—37.

lo diesem Fest-Vortrage, welcher zum 50jährigen
•irdenktage der Gründung der amerikanischen Aerzte-

. ••finijfunji gehalten wurde, findet man einen Rück-

HM auf die traurigen Verhältnisse der ärztlichen Bil-

-iuiig in früheren Zeiten, in denen die Verwendung von

rwei Mitgliedern eines ärztlichen Vereins genügte, um
tie Krlaobniss zur Ausübung der ärztlichen Praxis zu

• rhalttn. Neben der handwerksmässigen Unterweisung

4orrb einen beschäftigten Practiker entwickelte sich

mehr und mehr der Unterricht in den medieinischen

vhulen, «wischen denen ein Wettstreit entstand, der

Inder nicht darin gipfelte, dem Studirenden mögliehst

r'aehkenntnisse zu verschaffen, snndfrn darin, ihm

;*n Doctorgrad so rasch und so billig als möglich zu

«rrleiken. Diese Zustände verlangten dringend nach

Abhilfe. Mehrere Versuche, die zu diesem Zweck unter-

nommen wurden, blieben erfolglos. Krst der Mcdical

Attoetaton, welche 1847 zu Stande kam, gelang es,

•rar Besserung auzubahnen, indem sie eine geeignete

Vorbildung für die Studirenden der Medicin, eiue be-

stimmte Studienzeit und Staatsprüfungen für die Aerzte

erlangte und eine beständige Vertretung des ärztlichen

Standes schuf. Damit rief sie die Grundlagen einer

'tyanisation ins Leben, deren Ausdehnung auf das

Käme Staatengebiet zn hoffen ist. P.

7) Com. Educ, Summary of statistics of schools

f medicine, dentistry, pharmaey and for nurses and

^lerinarians, for 1893/94. Rep. 1893, 94. Wash. 1896.

p 143— 14G. Mcdical schools; iuercased number of

»tudents. Rep. 1893/4. Wash. r896. I. p. 980- 994.

8) Corlieu, A., Centenaire de la faculte de mede-
rine de Paris (1794-1894). Paris. 1896. 4. 606 pp.
Pizu ein Album mit 130 Porträts von Faeultätsmit-

^liedern.

Eine sehr gründliche Festschrift von vornehm-
ster Ausstattung. Enthält nicht nur die eingehend

bebandelte Geschichte der med. Facultät in Paris und
ihrer Mitglieder, sondern einen guten Thcil der Ge-

schichte der französischen Medicin in den letzten 100
J ihren.

Der erste Abschnitt behandelt die Organisation.

Er bespricht die Errichtung der drei medieinischen

Schulen, den Uiitcrrichtsplau, die Ordnung und Ein-

tueilutig der Vorlesungen, die Decrete uU-r den Betrieb

der Mediciu vom 19. ventöse des Jahres X der Rep.
und 30. November 1892. die Unterrichtskosten, die

Kleiduug. die Erweisung der letzten Khren. das Bacea-
laureat, den Spitalsdienst, die Prüfungen, die Preise der

praktischen Schule, den Vorstand der anatom. Arbeiten,

die praktische Schule für Anatomie, die Nebenfächer,
Museen (Orfila, Dupuytren), die Bibliothek, die klinischen

Vorstände, die Agregation, das Profes.sorat. die Begehung
feierlicher Anlässe, die Sanitätsoffiziere. Hebammen, die

Facultät im Jahre 1829 und 30. Der /.weite Abschnitt

behandelt den Unterricht. Kr bespricht die Decane.
die Lehrkauzeln für Anatomie, Physiologie, Physik, or-

ganische und anorganische Chemie, Naturgeschichte,

allgemeine Pathologie und Therapie, medicinische,

chirurgische Pathologie, pathologische Anatomie, Histo-

logie, Operations- und Verband lehre, Pharmakologie.

Therapie und Materia medica, Hygiene, gerichtliche

Medicin, Geschichte der Medicin und Chirurgie und
medicinische Bibliographie (Goulin 1795-99, Cabanis
1799- IS08, Lehrkanzel unbesetzt 1808-18, Moreau
de la Sarthc 1818—22, Lehrkanzel unbesetzt 22—70,
Darembcrg 70—72, Lorain 73—75, Parrot 76—79.
Laboulbene seit 79), vergleichende und experimentelle

Pathologie, medicinische Klinik. Klinik für Kinderheil-

kunde, Geistes- und Gehirnkrankheiten, Hautkrankheiten
und Syphilis, Klinik für Krankheiten des Nervensystems
chirurgische Klinik, Klinik für Krankheiten der Harn-
wege, Klinik für Augenheilkunde, Klinik für Geburts-

hilfe. Der dritte Abschnitt behandelt die Entwickelung
der Facultät iu den Jahren 1794— 1894. Er bespricht

das Aufkommen der microscopischen Forschung, die

Bacterien, die Eiterinfeetion. Scpticämie, die antisepti-

sche Verbandmethode, Galvanokaustik, Drainage uud
d.is ecrasement lineaire, die Anästhesie; weiter die Be-

handlung der Knochen- und Gelenkkrankheiten, die

Orthopädie, die Fortschritte in der Behandlung des

Kreislaufsystems, der Lungeu, des Nervensystems, der

Geisteskrankheiten, Augen- und Ohrenleiden, der l nter-

leibserkrankungcn. der Krankheiten des Magens und
Darms, die Radicalbchandlung der Hernien, die Ampu-
tation der unteren Gliedmassen, des Enddarms, den
Steinschnitt, die Steinzertrümmerung, die Gynäkologie,

die Hautkrankheiten und Syphilis, die Medicin. Phy-
siologie, Therapie, Balneologie, chirurgische Therapie,

Hygiene; weiter die Akademie der Medicin und die

gelehrten Gesellschaften, die Wörterbücher und Zeit-

schriften, die Geschichte der Medicin. Zum Schluss

kommt eine Zusammenstellung der gegenwärtig an der

medieinischen Fakultät thätigen Professoren und ein

alphabetisches Verzeichnis« der Professoren seit dem
Jahre 1794.

9) Eriehson. A.. Der alten Strassburger Hoch-
schule erstes Jahrhundertfest am 1. Mai 1667. Rück-
blick am 1. Mai 1897. 14 Ss. — 10) Frier, Georg,

D. Matrikel der Univers. Leipzig. 2. Bd. Die Pro-

motionen 1409- 1559. M. 1 Taf. Leipzig. XCLV.
755 Sa. 4. (A. u. d. T. Codex diplomat. Saxoniae.

Hrsg. v. Otto Posse und II. Ermisch. 2. Hauptth.

17. Bd. Die Namen der medie. Promotionen werden
hier zum ersten Mal veröffentlicht.) — 11) Findling.
William, Our motto „u^ptrat quott»? . Addr. del.

bef. th. cast. med. soe.. sess. 97 98. Glasg. J. N. 5.

v. 48. p. 349-362. (Die 1893 gegründete Glasgow
Eastcrn Medical Society führt obige Inschrift nebst den
Brustbildern von W. und .1. Hunter im abgebildeten

Siegel.) — 12) Gösset, l.es sceaux de l'ancienne

faculte de med. de Paris. Union med. Nord - Est.

30. Mut 1896. — 13) Hall. W. S.. Medical education

in America, its past. present and futurc. .1. Am. M.

Ass. Chicago. XX VII. p. 1265— 126«. — 14} Hat-
schek, B., Medicin, Naturwissenschaft und Gvmnasial-

reform. Prag. 1896. — 15) Hjelt, Otto K. A., Xa-
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turalhistoriens studium ved Abo Uuiversitct. Helsing-

fors. 1896. (Gesch. des uaturw. Unterrichts an der

Univ. Abo von der Gründung bis zur Uebersicdclung

nach Helsingfors, 1640—1827.) — 16) Horn. K., Die

Promotionen an der Dilinger Universität 1550—1760.
Zeitschr. f. kath. Theologie. 21. Jahrg. 3. H.

17) Hromada, Adolf, Briefe über d. naturhistor.

Unterricht an d. media Facultät und am Gvmnasium.
Wien. gr. 8. 96 Ss.

Die im Unterrichtsministerium in Wien erwogene
Reform des inedicini.scb.cn Unterrichts hat eine eigene

Literatur erzeugt (Zur Krage der naturhist. Vorbildung
der Mediriner. Von einer Anzahl jüngerer Aerzte.

Wien. 1896. — Hatschek. B.. Medicin, Naturwissen-
schaft und Gymnasialreform. Prag. 1896. — Wiesner,
J., Die Notwendigkeit des naturhist. Unterrichts im
medicinischen .Studium. Wien. 1896.) H. stellt sich

auf die Seite der amtlichen Absiebt, das bisherige

naturwissenschaftliche Studium der Mediciner an der

Hochschule aufzulassen und durch einen Curs über
Biologie im 1. Jahr zu ersetzen. Der Plan für diese

Vorlesungen wird S. 87/88 ausfuhrlich wiedergegeben.
Andererseits dringt Verf. darauf, den naturgeschicht-

lichen Unterricht im Obergymnasium durch Beschrän-
kung anderer Lehrfächer sowie durch Zugabc einiger

Lchrstnnden zu erweitern (Tab. S. 58).

18) Huber. Alfons, Geschichte der Gründung und
Wirksamkeit der kaiserlichen Academie der Wissen-
schaften während der ersten 50 Jahre. Wien. gr. 8.

II, 176 Ss.

19) Jacobi, A.. The semi-eeutennial of the X. Y.

academy of medicine. Repr. f. th. med. Record. March 6.

X. Y. publ. print. comp. S. 24 pp.

Die seit 50 Jahren bestehende med. Academie
in Xcw York ist der .Mittelpunkt für die wissenschaft-

lichen Leistungen einer grossen Reihe von Aerzten,

darunter besonders hervorhebenswerth : Karle. Pliny.

1847, Geschichte der Irrenanstalten in Nordamerika;
Watson, John, 1856, Geschichte der Aerzte im Alter-

thum; Parigot, 1861, Studien über Irrcnpflcge; van
Buren, William IL. 1850, Trachcotomie. Amputation
im Hüftgelenk; Buck, Gurdou, 'fracheotomie bei Krup;
Mo tt, Valentin, erste Operation eines Aneurysma der
Innominata, verdient um die Kinführung des i'hloro-

forms; Isaacs, C. K., Anatomie und Physiulogie der
Xiere, 1856; Dal ton, John C, Anat. der Placenta.

1858; Green, Horacc; Francis, John W.; Sims, J.

Marion: Leaming, J. T. nebst P. Cammau. verdient

um die Diagnostik mittels Doppelstethoscop ; Klsberg.
Louis, Localbchandlung des Kehlkopfes, 1868; Kdes,
Robert T., Preissehrift über die Physiologie und Patho-
logie des Gangliennervensystems . 186;); Roberts,
William C, Ueber Sterblichkeit der Grossstädte, 1868;
Post. A.C.; Parker, Willard; Clark, Alonzo; Klint,
Austin. Ausschlaggebend für die Anwendung der
Kehlkopfintubation bei Croup war die Debatte vom
2. Juni 1S87.

20) Kaufmann, Georg, Die Geschichte der deut-
schen Universitäten. 2. Bd. Stuttgart. 1896. gr. 8.

587 Ss.

Dieser Band hat sich gegen den ersten Band (Vor-
geschichte) um acht Jahre verzögert, hat dadurch aber
nur an Gründlichkeit gewonnen. Kr enthält eiue sehr
gründliche, durchaus quellenmässig belegte Darstellung
der Entstehung und Kntwiekelurig der deutsehen Uni-
versitäten bis zum Ausgang des Mittelalters. Das erste
Capitel behandelt die Gründung der Universitäten von
Prag (1348) bis Wittenberg (1502) und Krankfurt a. 0.
(1506). die Stiftungsbriefe, den Vollzug der Gründung,
die Austattung, das zweite Capitel die Verfassung, die
Stellung der Magister und Scholaren, den Begriff der

Universität und des Studium als Corporation und Uhr-
anstatt, die Xationen, die Facultätett, das Verhalts
der Universität zu Staat und Kirchp, die academiseh-

Gerichtsbarkeit, die Autonomie, das Amt des Kanzler*

Das dritte Capitel bespricht die Organe der Verfassung,

die regierende Versammlung, den Senat, Reetor oo^

seine Gehilfen, die Verfassung der Facultäten, <l>o

Collegien und Bursen. die Verwaltung, das vierte Ca-

pitel die Studienordnung, das Studienjahr, die Ferien,

die Erwerbung der Grade, die Vorlesungen und Dispu-

tationen, das Honorar, die Anleitung und Uebcrwacbunj

der Scholaren. Das fünfte Capitel giebt eine IHr
sieht der Kntwickelung der Universitäten im Laufe der

besprochenen Periode. Der Anhang bringt eine ReuV

von urkundlichen Belegen, welche ausführlieh mitgetbcil:

werden. Auch ist ein Ver/.eichniss der 20 besprochenen

Universitäten mit Augaben über die Jahre der Grimdunj.

die Stiftungsbriefe, die Matrikel, die Statuten, dr
Kanzler und den Patron beigefügt. Die Darstellung ist

flüssig. Das durchaus gelungene Buch füllt eine tbat-

sächlich bestehende Lücke in vortrefflicher Weise auv

21} Knod, Gust. C, Die alten Matrikelu der Uni-

versität Strassburg. 1621— 1793. 2 Bde. Strasshurc

XXXVIII, 710; VI, 679 Ss. gr. 8. Auchu. d. T. ; Dl

künden und Acten der Stadt Strassburg. 3. AmV
(Die Matrikelu vor 1621 sind verloren. Auch die von

1721 — 1793 sind lückenhaft, aber in mehrfacher tJe-

stalt erhalten. Seit 1657 bestand eine matricula sere-

nissimor. et illustrissimor. 718 Einzeichnungen bis 1791.

Die matr. generalis maior hat 1766—1802 nur 32y* Ein

Zeichnungen. Die matr. didascalor. atq. servor. gi't
-

1692— 1770 nur 354 Nummern. Hier wurden bis 1770

auch die studiosi chirurgiac eingezeichnet. Die sich

anschliessende matr. chirurgor. hat bis 1792 613 Nun»

mern. die weitere Fortsetzung der matr. did. 73 Nummern.

Die Medic. Matrikel zählt 2895 Studenten und 810 Pr*-

movirte. Der Herausgeber giebt auch die Titel der

Disputationsschriften und stellt die Rectoreu fest. D

Arbeit ist sehr verdienstvoll.) — 22) Maly, J. G., Di-

Errichtung der Katheder für Hospital-Chirurgie an der

Petersburger med.-chirurg. Academie. Wratsch 18SÖ.

S. 65. (Russ.) — 23) Orth, G.. Mediciniseber Unter

rieht und ärztliche Praxis. Die Umschau, hersg. voi

Bechhold. 1. Jahrg. No. 40/41. — 24) Owen. Edm..

An orat. on the medic. soe. of London in the 18. eent.

Laucet, May 22. p. 1390-95. (Die mediciimehe Ge-

sellschaft vou London besteht seit 125 Jahren. Dir

erste Sitzung fand statt am 19. Mai 1733. Die her-

vorragendsten Mitglieder waren im 18 Jahrb. Fotbergü!.

(John), und Lettsom (John Coakley. *West-Ind. 1774:

Ihr Wirken ist ausführlich besprochen.)

25) Paulsen, Friedrich. Geschichte des gelehrten

Unterrichts auf den deutscheu Schulen und Universi-

täten vom Ausgang des Mittelalters bis zur Gegenwart.

2. umgearb. u. sehr verm. Aufl. in 3 Bänden. Leipzig.

1896/97. XXIV, 608: V, 726 Ss. gr. 8.

Die Neuauflage ist gegen die erste um mehr ab

500 Seiten erweitert. Sie gibt eine ausführliche P.v

Stellung der bewegenden Ideen im Gebiete der gelehr-

ten Bildung, indem sie zumeist die Quellen selbst

sprechen lässt. Der erste Band behandelt das Zeit

alter des Humanismus 1450— 1520. die Begründung

des protestantischen und katholischen Gclehrtenscbul-

Wesens im Zeitalter der Reformation und Gegenrefor-

mation 1520-1600 (48). das Zeitalter der französischer,

Bildung, die beginnende Modernisirung der Universi-

täten und Schulen 1600 (1648) bis 1740. Der zweite

Band behandelt den gelehrten Unterricht im Zeiche

des Neuhumanismus (1740—1892). das Zeitalter der

Aufklärung, das allmäligc Aufsteigen des Neubuma

nisinus (1740— 1805), das Zeitalter des neuen Hamv
ni.smus, die Begründung des Gymnasiums der Geift-

wai t (1790—1840), die Strcbuugen und Gegeostrebun-
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gen in jüngster Vergangenheit (1840—98). Die Beilagen

bringen statistische Uebersichtstafelu über die Sprachen,

in welchen die im deutschen Buchhandel 1564— 1846
vertriebenen Schriften erschienen, dann die Immatricu-
lationszahlen der Universitäten Erfurt, Leipzig, Witten-
borg. Tübingen. Köln, Greifswald in den Jahren 1500
bis 1559. die Zahl der in Leipzig in den Jahren 1500
bis 1558 geschaffenen baccalaurei und magist ri, die Ord-

nung der Schule zu St. Stephan in Wien v. J. 1446,
Auszüge aus dem Index scholarum der philos. Facult.

in Halle 1715—16, Tabellen über den Bestand der
deutschen Mittelschulen 1895. die Frequenz derselben

in Preussen 894, das Alter der Studirenden in Halle
1S09 — 88 (bei der Inimatriculation), der Gymuasium-
abiturienten in Preussen 1820—90, die Zahl der Docenten
an den deutsehen Universitäten 1835—80, dann in

Halle 1697— 1893. die Zahl der Professoren und Stu-

denten au den preussischen Universitäten 1791» bis
1SÖ5.

26) Habiosus (Anseimus), der Leipziger Student
v»r 100 Jahren, Neudruck aus den „Wanderungen und
kreuzzügen durch einen Theil Deutschlands". Leipzig.

Hinrichs. 112 Ss. 8. (Der Verf. dieser Schrift war
• i. F. Kcbmnnn [gestorben 1824]. Die böse Schilderung
d« Leipziger Studentenlebeus im Jahre 1796 giebt ein

wenig erfreuliches Bild der damaligen Zustände. Die

Medieiner spielten eine ganz untergeordnete Bolle. Im
Oegensatie zu den vielbeliebten Schönfärbereien, mit

denen die Vergangenheit oft bemäntelt wird, ist die

Erinnerung an die Kehrseite recht erspriesslich.) —
27) Roddick. T. lt., Canada in its tnedical aspects.

Addr. deliv. at the 65. an. mect of the B. M. A.
Brit. med. Jouru. 4. Septemb. p. 569—76. (Kurze
L'ebersicht der Verhältnisse in Canada vom medicinischen
>tandpunkt: die Brit. med. Ass.. das Klima, die Boden-
verhältnisse, .Mineralwässer, der ärztl. Unterricht, die

>anitätsgest:tzgebung.) — 28) Rose, Karl, Der pract.

Arzt und das humanist. Gymnasium. 2. Erwiderung.
Allg. Zeitung. Beil. No. 11— 16. — 29) Kussel,
James E.. Die Universität von Colorado. Deutsche
Zeitschr. f. ausländ. Unterrichtswesen, herausgegeben
von D. Wychgram. 8. Jahrg. 1. Hfl. — 80) Senn,
N., The Americ. Medie. Association, its past, present

and future. Addr. deliv. June 1. Repr. f. J. ol the

Auer. med. Ass. June •">. Chicago. — 31) Staples.
F., Reminiscences of Maine medie. schools and physi-

cians. Journ. med. Sc. Portland 1896. HI. 45 60.

— 32) Derselbe, Conccrning medie. edueation in the

Unit. States; a brief historv. Journ. Amer. med. Ass.,

Chicago 1896. XXVII. 1098-1102.

33) Toi dt, Carl, Zur Geschichte der medicin. Uni-

versitätsinstitute. Rectoratsrede vom 28. detober 1897
in „Die feierliche Inauguration des Rectors der Wiener
Lniversität für das Studierjahr 1897 — I89S.- Wien.
S. 21-55.

Toldt schildert in allgemeinen Umrissen die Aus-
bildung der medicinischen Wissenschaften in ihren

wesentlichsten Grundzügen, die Gesichtspunkte, welche

für die Gestaltung des medicinischen Unterrichts, sowie

die Motive, welche für die Entwicklung der medicini-

schen Institute bestimmend waren. Die Angabe S. 38,

wonach die neue Aera des klinischen Unterrichts erst

durch Schünlein (Würzburg 824— 82) eingeleitet

worden sein soll, ist dahin zu berichtigen, dass dies

durch die französische Schule geschah. Ebenso ist die

Angabe S. 49, dergemäss in Wien 1718 ein Theatrum
anatomicum, ein chymicum und ein hortus botanicus

eingerichtet wurden, dahin richtig zu stellen, dass die

med. Facult. diesbezügliche Anträge zwar gestellt bat,

dass sie aber nicht sofort, sondern erst viel später aus-

geführt wurden, weil damals die Geldmittel gefehlt haben.
Die Lehrkanzel der Anatomie wurde erst 1785 gestiftet,

die der Chemie und Botanik übernahm erst vom

20. September 1749 Dr Laugier aus Naucy (s. Pusch-

mann, Mediein in Wien, 1884).

34) Verzeichniss der Bonner Universitätssehriften

1818,85, nebst Anhang: die a. o. Promotionen. Im
Auftrag der Uuiversit-Bibl. zusammengestellt. Bonn.
XXIV. 440 Ss. gr. 8. — 35) Wiesner, .1., Die

Notwendigkeit des naturhist Unterrichts im mediein.

Studium. Wien. 1896. — 36) Wotke.K., Ueber die ge-

plante Reform des höheren Unterrichtswesens. Zeitschr.

für die östurr. Gymuasicu. 48. Jahrg. 1. H. -- 87)

Zimmermann. A. L. J., Euglands „öffentl. Schulen"
von der Reformation bis zur Gegenwart. Ein Beitrag

zur i ulturgeseh. 56. Krg.-Heft zu „Stimmen aus Maria-

Laach". Fnibiirg i. B. 38) Derselbe, Die Uni-

versitäten Englands im 16. Jahrb. 46. Erg.-Heft zu

.Stimmen aus Maria - Laach". Freiburg i. B. — 89)
Derselbe, Die Universitäten in den Verein. Staaten

Amerikas. Ein Beitrag zur Culturgesch. gr. 8. X u.

116 Ss. 68. Erg.-Heft zu „Stimmen aus Maria-Laach".

Freiburg i. B.

IV. Die Medicin bei den alten Cultur-

völkern des Orients.

1) Bühler, Georg. Grundriss der iudo - arischen

Philologie und Alterthumskunde. Strassburg. 1. Bd.

11. H. Ind. Paläographie von ca. 350 v. Chr. bis ca.

1300 n. Chr. IV. 96 Ss. u. 17 Taf. in Mappe, gr. 8.

(Nimmt den Gegenstand zum erstenmal in zusammen-
fassender Weise auf. Mit Rücksicht auf die neueren,

für die Geschichte der Medicin wichtigen Fuude [Ml.

Bowers u. s. w.j verdient das Studium der indo-ar.

Phil, und Alterthumsk. mehr Berücksichtigung seitens

der Mediciner. Bisher fehlte leider ein einleitendes

Werk. Diesem Mangel ist nun durch das vorliegende

gründlich abgeholfen, daher seien die Historiker

darauf aufmersam gemacht.) — 2) de Mely, M. F.,

L'alchimie chez les Chinois et l'alchimie greeque. J. A.

6. S. 314ff. 3) Gangadin. Hindou svstem of medi-

ane. Med. Free Press. Indianap. 1896 97. XVI.
No. 5. 1. — 4) Hoernle, R., The Bower manuscript.

Facsimile leaves, Nagari transcript. romanized trans-

literation and english translat. wh. not. Calcutta 1893
sq. gr. in 4. ;\on dieser, für die Geschichte der ind.

Medicin wichtigen Veröffentlichung sind bis jetzt drei

Lieferungen erschienen. Das Werk ist allerdings ziem-

lich kostspielig [die Lieferung 25 sh. n. ab Loud.J.) —
5) Ingraham, E. R.. Oriental therapeutics. Calif.

M. .1. San Fran. 1896. XVII. p. 367—371.

6) Lietard, Le medecin Charaka. Le serraent

d'Hippocrate et le serment des mt'decins Hindous. Extr.

du Bull, de l'acad. de med., s. du 11. mai 1897. Paris,

gr. 8. 11 pp.

1. Man hat bisher, ohne dafür urkundliche Beweise

zu besitzen, behauptet, der indische Arzt Scharaka sei

viel alter als Susruta. Nun macht L. aut einen Fund
aufmerksam, den der Professor für Sanskrit an der

Sorbonne, Svlvain Levi, kürzlieh veröffentlicht hat

(Journ. asiat." nov. dec. 1896. T. VIII. p. 453). Es
handelt sich um ursprünglich im Sanskrit verfasste

Schriftstücke, welche sich in einer chinesischen Ueber-

setzung aus dem Jahre 405 n. Chr. (zumindest aus dem
5. Jahrb.) erhalten haben. Es geht daraus hervor, dass

Scharaka als Arzt des indoskythischen Fürsten Kanischka

Asvaghoscha angestellt war, welcher im 1. Jabrh. ge-

lebt hat und als Verf. theologischer Werke sattsam be-

kannt ist. Die Geburtshilfe des Scharaka stimmt mit

der des Hippokrates überein. 2. I.. vergleicht den

Eid der hippokratischen Sammlung mit dem des Scha-

raka. Es besteht zwischen beiden eine auffallend''

Aelinlichkeit, auf Grund deren Verf. auf den bereits

einmal vorgetragenen Sehluss zurückkommt (La littc-

rattire med. de finde. Bull, de l'Acad. de med. S.
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5. mai 1896), dass diu iudische Medicin sieb auf Grund
griechischer Einflüsse entwickelt habe, welche sieh seit

dem Eroberungszuge Alexanders d. Gr. geltend machten.

N.B. Der Fund des Manuscript Bower und der von

S. L«'vi sind die bedeutendsten Ereignisse in der Gesch.

der indischen Medicin während der letzten Jahre.

7) Derselbe, Resume de l'histoire de la medecine
chez les orientaux et en Euröpe jusqu'au 13 es. Extr.

de la grande Encyclop. t. 28. Paris. S. 109 pp.

Behandelt Egypten, die Chaldäer. Assyrien und
Babylonien, die Juden. Indien, Tibet, I'ersien, China,

Japan, Griechenland. Rom. Byzanz, die Nestorianer in

Asien, die Araber, die neulateinische Medicin bis etwa
zum Jahre 1250. Bei der Kürze des zur Verfügung
stehenden Raumes konnte die Behandlung nicht sehr

tief gehen, indess sind die hauptsächlichsten charakte-

ristischen Momente überall hervorgehoben. Den Be-

schluss bildet eine 9 Seiteu lange Bibliographie, welche
besonders wegen der reichlich angeführten Quellen-

schriften zur Geschichte der Medicin in Asien hervor-

hebenswerth ist. Als Mitglied der asiatischen Gesell-

schaft in Paris bewegt sich der Verfasser in der

asiatischen Medicin auf ureigenem Gebiete.

8) Löwenstein, Ludwig, Die Bcschneiduug im
Lichte der heutigen raedicinischen Wissenschaft, mit

Berücksichtigung ihrer geschichtlichen und unter Würdi-
gung ihrer religiösen Bedeutung. Arch. f. klin. Med.
Bd. 54. H. 4. S.-A. Trier. S. 75 Ss.

Die Schrift besteht aus zwei Abschnitten. Der
historische fällt gegen die gründliche Behandlung des-

selben Gegenstandes durch P reuss sehr ab. Verf.

verzichtet auf eigene l'ntersuchungen. Er folgt der

Literatur der Vierzigerjahre, besonders den Abhand-
lungen von Co I Ii u (1838). Bar Arnithai (1843),

Ben Rabbi. Bergson, Friedreich, Holdheim,
Salomen, Ter quem, Beymann (alle 1844), Arn-
hold (1847). Er weist darauf bin, dass die Beschnei-

dung bereits vor Abraham bestand, bei den Juden aber

erst durch diesen eingeführt wurde, und zwar nicht

aus hygienisch-diätetischen Beweggründen, sondern als

Naturalisationsact politisch-rechtlicher Bedeutung, da-

her auch ihre Wiedereinführung durch Josua nach
40jähriger Aussetzung lediglich als Coustilutiousact

der Nation aufzufassen ist. Kür die Art der Vornahme
giebt die grundlegende Bibelstelle keine Vorschrift

(Genesis, Cap. XVII, V. 10ff.). Mit der Zeit ersaun

man Methoden, die Folgen der Operation (sie bestand
ursprünglich nur in der Abtragung eines Stückes der

Vorbaut, deren Rest zurückgeschlagen wurde, wodurch
die Eichel entblösst ward) unkenntlich zu machen, was
besonders zur Zeit der Maecnbäcr durch Dehnung des

stehengebliebenen Vorhautstückes mit Erfolg geübt
wurde. Daraufhin führten die Talmudisten die periah

ein, d. h. die Einrcissung der Vorhaut mittelst des

Fingernagels. Im 5. Jahrhundert kam hinzu die

mezizah. d. u. das Aussaugen der Wunde durch den
Mund des mohel. Diese Unsitte wurde später durch
Maimonides und das Ritual Jore Deah sanetionirt

(§ 264, 3). Der zweite Abschnitt bespricht die gegen-

wärtige Handhabung dieser Sitte und schlägt vor, sie

als chirurgische Operation im modernen Sinne von fach-

männisch geschulten und geprüften Männern durch-

führen zu lassen.

9) Ocfelc, Freiherr von. Erster Versuch einer

Geschichte der phoenikischen Medicin. Jauus. S. 527
bis 534.

In den mediiiuischen Geschichtswerkeu wird der

Heilkunde der Phünikier kaum gedacht. Die spärlichen

Nachrichten, die uns darüber überliefert worden sind,

ermöglichen weder in chronologischer Hinsicht noch in

Bezug auf den Inhalt eine befriedigende Darstellung.

Der Verf. hat sich der Mühe unterzogen, hier das Wenige

zusammenzustellen, was darüber bekannt ist.

Er theilt zunächst die Uypothese des Prof. Lieb-

lein mit, nach welcher das östlich vom rothen Meere

gelegene Land Punit als die Heimath der Pboenikiet

zu betrachten sei, von wo sie Niederlassungen an der

Küste Palästinas gründetcu, die sich allmälig semiti-

sirten. Dann führt er die literarischen Quellen der

phönikischen Cultur an und bemerkt, dass ihre Bedeu-

tung für die Medicin hauptsächlich in dem Drogucn-

handel gelegen war, den sie vermittelten. Viele pbüni-

kischc Pflanzennamen sind in die Literatur der firieeben

und Römer übergegangen ; auch io der Bibel finden

sich einige. Im ägyptischen Pap. Harris sind Beziehno-

gen zu den phönikischen Heilgottheiteu, im Pap. Kber»

phönikischc Recepte enthalten. Auch die Stelle. v>

vom Ausziehen der Wimperbaare bei Tricbiasis dr

Rede ist, soll phönikischen Ursprungs sein. — P.

10) Derselbe, Pharmaccutischcs unter den Schrift

zeichen der Hieroglyphen. S.-A. der PbarmaceuL Cen-

tralhalle. No. 51. 8. 3 Ss. (Uebcrsicht der bei der

Receptur gebräuchlichen Hieroglyphen.) — 11) Der-

selbe, Hvgienc der Jugendzeit im Pharai-nenreiehe

S.-A. d. Allg. med. Ccntral-Ztg. 1896. No. 24. u. ff

S. 7/8. (Das Kind wurde 3 Jahre gesäugt. Mit 4 bis

5 Jahren beginnt der Scbulbesurh. Der Unterri<hi

dauerte l
l2 Tag, bestand in Schreib- und einfachen

Rechcuübungcn. Die Kost war kärglich, die Straten

streng. [Auszug aus dem bekannten Werk von I rm.in

über Egypten.]) — 12) Derselbe, Die Wege der

griechischen Medicin in die deutsche Volksmedicin. S. A.

d. Allg. med. Ceutr.-Ztg. 1S96. No. 24 u. ff. 8. S. 1-2.

(Bemerkt, dass die vom Anon. Lond. [ed. Diel»] mitge-

theilte Ansicht des Philistion, laut welcher sich der

Mensch aus 4 Elementen zusammensetzt, auch in der

Practica des Bartholomacus Salem, wiederkehrt, was

auf einen Zusammenhang der deutscheu Volkstnedieii.

mit der altgriech. bezw. ägypt. schliessen lasse. — Mit

der Sache selbst wird man sich, schon auf Grund an-

derer, dafür erbrachter Belege wohl einverstanden er-

klären. Die hier mitgctbeilte Ableitung scheint aber

doch zu gekünstelt zu sein.) — 13) Derselbe, Die

heimischen vegetabilischen Drogen des Pbaraoncnlaode*.

S. A. d. Allg. med. Ccntr.-Ztg. 1896. No. 24 u. £
S. 5— 6. 8. (Verweist auf Er man 's Darstellung der ge-

ringen Ausdehnung des ertragfähigen Bodens in Egypten.

Infolgedessen wurden die wildwachsenden Pflanzen mit

Beginn des neuen Reiches ausgerottet und durch Cul-

turpflanzen ersetzt. Der Arzt hatte daher nur diese

o. eingeführte ausländ. Pflanzen zur Verfügung.)

14) Derselbe, Aegyptische Drogeuuamen. Journ.

d. Pharm, v. Klsass-Lothr. No. 12. Dec. S. 315-51.

Chemie, Magie, Pharmacie waren im Pharaonen-

reich noch nicht geschieden. Den Haupt t heil der Drogen

lieferte das Pflanzenreich. Dieser Arzneischatz seUte

sich zusammen aus heimischen Culturpflanzen und ein-

geführten Drogen. Deu Handel mit letzteren vermittelten

d. Phoenikier. Es gab darunter d. absonderlichsten

Dinge: Blut von Eidechsen, Fledermäusen, Kühen, rom

Esel, Schwein, Hund, Hirseben, Koth von Eidechsen un<l

Wespen, Vogelhirn, Maulwurfdarm. Durch Umschrei

bung der eigentl. Drogenbezeichnung mittels Gebeina-

namen (Götterharz statt Gummiharz der Therebiothina:.

durch Einsetzen vou Thiernamen für Götternamen io

die Bezeichnung wurde die Erkenntniss den Laien ent-

rückt (Penis des Hermes ^ Dill, Thräne des Huodsaffeii =
Dillsaft, Haare des Hundsaffen = Dillsame). Es worden

dadurch aber auch schwankende Bezeichnungen ein

geführt. Die Griechen haben solche Umncnnungeo

direct entlehnt (Epheu-Pflanze des Osiris, griech. Di-

onysos). D. blinde Aufnahme dieser Bennungen in i

Pharmacopoe der Kopten u. Araber, Salernitaner und
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rjrs eun>p. Nordens bat zu Missverständnissen geführt

Mumieakopf statt Kuphorbienharz). Als Beispiel führt

Verf. eine Stelle aus d. Cod. gern». No. 92, fo. 16c

der münch. Hof- u. Staatsbibliothek an, wo von Geier-

sebnen gesprochen wird. Zu verstehen ist jedoch die

Alliumröbre= Glied des Horus. Unter Geierauge = grünes

Horusauge ist der Oasenwein gemeint. Im Ganzen
hatte ein Lehrling etwa 450 Geheimnamen von Pflanzen-

drogen und etwa 80 solche von Mineraldrogen zu

merken. — Diese Mittbcilung ist sehr bemerkenswertb.

El wäre f. d. Geschichtsforschung von grossem Werth,
wenn der Verf. die egypt Drogen monographisch be-

handeln und die Wandlung ihrer Namen eingehend ver-

folgen würde.

15) Derselbe, Fliegende Mittheilungeu zur Gesch.

der vorhippokrat. Medicin. Bad Neuenahr, Rheinpr.

IS. Nov. 1896 bis 11. Nov. IS97. 90 Blatt 4.

Der Verf.. der sich seit einigen Jahren mit grossem
Fleins uud beachtenswerter Ausdauer der Egyptologie

widmet, unternimmt hier die selbstlose Aufgabe, die

Krjjebnisse seiner Studien auf autographirten Blättern an
Freunde des Faches zu vertheilen. Die bis 1. Dec.

1897 erschienenen zusammengehörigen Blätter befassen

sich mit der Gesch. der altegypt. Medicin. Sie be-

handeln folgenden Stoff: Ethnograph. Einleitung, alte

Geographie. Chronologie, Literatur, Schrift, die hcrmc-
tiM'hen Bücher, Papyrus Ebers, Pap. Westcar, d. Me-

(lieinalpersoneu, Zoologie, Aerztenamen, Kastengeist.

Honurarverhältnisse, Anatomie, Physiologie. Pncuma-
lehre, Pathologie. Symptomatologie, Specialfächer (Gynae-
kologie, Chirurgie, Ohren- u. Zahnheilkunde), Therapie,

M.iasic u. (iewichte, Apothckerwaaren. Hygiene, Ge-
schlechtsverkehr, medie. Glaube u. Aberglaube. Da d.

misten Capitcl noch nicht abgeschlossen sind, liisst

sieh derzeit üb. d. Inhalt dieser Arbeit noch kein

rndgiltiges Urtbeil fällen. Indess gestattet das bisher

Frschienenc bereits auszusprechen, dass sich der Verf.

einem sehr willkommenen Unternehmen widmet. Die

F.gyptologie hat seit dem letzten Vicrteljahrhundert,

da das Capitel über Egypten in Hacscr's Handbuch
entstand, wesentliche Fortschritte gemacht. Die Früchte

derselben zu pflücken und der Gesch. d. Med. nutzbar
iu machen erfordert ein Specialstudium mit einer be-

sonderen Vorbildung. Die Rührigkeit, mit der der Verf.

einen Beitrag zur Gesch. der Pharaonenmedicin nach
dem anderen veröffentlicht, verdient die vollste Aner-
kennung. Wir hoffen, sobald das vorstehende Unter-

nehmen abgeschlossen ist. auf das Ganze noch zurück-

zukommen.

IG) Pichl. K., Quelques passages du Papyrus
Westcar. Sphinx. Rev. crit. p. K. Pichl. Vol. 1. Fase. 1/4.

8/8. — 17) P reu ss, J., Das Auge und seine Krank-
heiten nach Bibel und Talmud (Forts, zu No. 53 ex 1896).

Wien. med. Wocheuschr. No. 1, 3. (Schluss.) (Bespricht

die rücksichtsvolle Behandlung der Blinden bei den
•luden, die Therapie (eine Augenchirurgie wird nicht

erwähnt, die gebräuchlichste Form der Augenmittcl
war die der Pasten), die Augenschminken (Schwarz-
firben des Lidrandes mittels des Schminkstiftes), die

Diätetik.)

18) Derselbe, Die Mundhöhle und ihre Organe
nach Bibel u. Talmud. S.-A. d. deutsch, med. Ztg.

No. 16/18. 8. 20 Ss.

Eine sehr fleissige Materialiensammlung des auf
diesem Gebiete bewährten Verfassers (Virch. Arch.
Bd. 138. S. 261 u. ff., sowie die obigen Schriften).

Auf die Mundpflege legen die Quellen ein besonderes
•iewiebt. Foctor ex ore bedingt Ungültigkeit der Ehe.
l>er Speichel dient als Therapeuticum, auch zum ge-

richtsärztlichen Nachweis von Blut. Uuter den Zungen-
erkrankungen nennt der Talmud die .urd' ana= ranula.
Die Deutung der ,aksch' muuitha ist uugewiss. Der

Gaumen dient als Geschmackswcrkzcug sowie als Sprech-

werkzeug. Eine Erkrankung Namens chinke ist als

Absccss am Gaumen oder an dem ihm benachbarten
Zahnfleisch zu deuten. Die Unterscheidung der Zähne
erstreckt sich nur auf die Sehneidezähne und Backen-
zähne. An Zahnkrankheiten kannte man nur Zahn-
schmerzen und den cariösen Zahn. Unter sapbdina ist

eine Stomatitis, vielleicht die scorbutisebe zu verstehen.

Einen Zusammenhang zw. sapbdina und dem griechischen

sepedon hält Verf. für ungewiss. Auf Zahnpflege wurde
ein besonderes Gewicht gelegt. Der Spahn wird als

Zahnstocher oder zerbissen als Zahnbürste verwendet.
Schiefstellung der Zähne scheint man durch Spann-
keile gebessert zu haben. Die Zahntechnik ist weit

vorgeschritten. Sie kennt den thothebeth- (eingesetzten)

Zahn, den Zahn von Gold und von Silber. Der von
Gold ist eine Hülse zur Deckung eines schadhaften

Zahnes. Die Anfertigung künstlicher Zähne besorgt

der Handwerker (uagra), die Behandlung der Zahn-
krankheiten der Arzt (rophe). Einen Zahnarzt als

Specialistcn kennt der Talmud nicht.

19) Derselbe, Die Bcschneiduug nach Bibel und
Talmud. S.-A. d. Wien. klin. Rundsch. No. 43 44.

8. 18 Ss.

Verf. hebt in der Einleitung mit Recht hervor,

die Literatur über die Bcschncidung (milah) sei schier

unübersehbar. Er wendet sich gegen die Angabe
Hcrodot's, die Beschneidung sei erst von den Egyptern
auf die Juden übergegangen und hebt die bekannte
Thatsachc hervor, dass diese Operation aus nicht mehr
nachweislichen Gründen bei den L'rvölkern üblich war
bezw. ist. Cap. 1 giebt eine kurze Chronologie der
Ausübung dieses Verfahrens, t'ap. 2 eine Ucbersicht
der Personen, welche die milah ausübten (Stammober-
haupt, Vater, Mutter, Arzt (röphe), Aderlasser (ummän),
später Laienspccialisten (m'hola. neuhebr. mohel = Be-

sehneider, gözer= scindens sc. praeputium), event. Nicht-

juden). Cap. 3 behandelt die Technik. Die Bibel ent-

hält noch keine diesbezüglichen Angaben, sondern erst

die Mischnah. Diese unterscheidet 4 Acte: 1. milah
im engeren Sinne ~ Abtragung der Vorhaut, nach-
tvalmud. ehittukh. 2. Freilegung der Eichelkrone pri'ah,

ev. eine Nachoperation hilqüt. Als Beschneidungswcrk-
zeug diente in praxi stets ein eisernes Messer. 3. Aus-
saugen (mecicah). 4. Verband, zu dessen Deckung eiu

Hemdchen (chaliiq) o. Beutelchen (kisthata) diente.

Cap. 4. Die Beschneidung soll am 8. Lebenstage vor-

genommen werden. Krankheit und krankhaftes Aus-

sehen des Kindes begründet Aufschub. Andeutungen
sprechen auch dafür, dass beim Verdacht auf Hämo-
philie die Beschneidung unterlassen wurde. Sie ent-

fällt aus anatomischen Gründen, muss jedoch nach dem
Talmud bei Epispadie wiederholt werden. 5. Die Be-

schneidung wird als feierlicher Act aufgefasst, sie ist

der Verlobung gleichzustellen. 6. Diese Mittheilungen

des Talmud beziehen sich nur auf die rituelle Circum-
cision. Die Gemara kennt noch ausserdem die Be-
schneidung des erwachsenen Heiden wegen mörana
= Wurm (die Bedeutung dieses Ausdruckes ist bisher

ungeklärt), der Midrasch wegen der nöma am Fleische

(gricch. nome, lat norna). — Eine kleine, aber fleissige,

quellenmässig belegte Arbeit.

20) Reiske, .loh. Jac, Briefe, herausgegeben von
Bich. Förster. XVI. 928 Ss. Lex. 8. (442 Nuramern
aus den Jahren 1736— 74. besonders hervorzuheben die

holländische Corrcspondeuz mit dem verdienstvollen

Herausgeber raedieiniseher Schriften der byzantinischen

Periode, Jo. Stepb. Bernard. Rciske's Bedeutung
als Orientalist und seine von Gruner herausgegebenen
Abhandlungen zur Geschichte der orientalischen Medicin

sind genügend bekannt, so dass der Hinweis auf seinen

Briefwechsel mit Fachgenossen nicht unwillkommen sein

dürfte.) — 21) Staples, F., Medieinc of aucient India.
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J. med. and Sc. Portland. 1896, 97. III. 45 50. —
22) Steindorff, G., Das Grab des Mentuhotep. Berlin.

1896. 46 Ss. Text u. 12 Taf. fol. (Vornehme Ver-

öffentlichung dieses unversehrt erhaltenen, im Dec. 1823

gefundenen Grahes. Den Text begleiten naturhistorische

Bemerkungen der Professoren Wittmack, N eh ring,

L i n d e n c r. Hcrvorhcbcnswerth ist. dass das gefundene

Brot aus Gerstenmehl besteht.)

V. Die Medicin des Alterthums. Griechen
und Römer.

1) Abert, Franz, Die (Quellen des Plinius im

16. Buch der n. Ii. Schulprogr. d. Gymnas. Burghausen.

75 Ss. 8. — 2) Anonym, View of mn.-sagc as practiced

bv the greeks and romans. Indiana M. J. Indianap.

1896. XV. 217-22.

Ii) Anonymus Loudiucnsis, Auszüge eines Un-
bekannten aus Aristoles-Menons Handbuch der Medicin

und aus Werken anderer alteret Aerzte. Griechisch

herausg. von H. Diels. Deutsche Ausgabe von Heinr.

Beckh und Franz Spart. Berlin 1896. 110 Ss. 8.

Die deutsche Uebcrsetzung des Pap. anon. Lond.

wurde schon im vorigen Jahresbericht kurz erwähnt,

aber nicht eingehend besprochen. Wir wollen das Ver-

säumte hiermit nachholen und dabei hervorheben,

welche Thatsachen der Geschichte der Medicin durch

den Papyr. erschlossen worden sind.

Der von Diels unter unsagbaren Schwierigkeiten

hergestellte griechische Originaltext beginnt mit allge-

meinen Begriffsbestimmungen aus der Physiologie und
allgemeinen Pathologie. Dann werden die Lehrmeinungen
der vor-aristotelischen Zeit angeführt: unter ihnen sind

mehrere, deren Namen bis jetzt gänzlich unbekannt

waren, wie Herodikos von Knidos. Alkamenes aus Aby-
dos, Timotheus von Mctapont, Ajas oder Abas. Hera-

cleodoros (?), der Aegypter Ninyas (?). Hippon aus

Kroton, wahrscheinlich identisch mit dem gleichnamigen

Philosophen der Perikleischcn Zeit, Thrasymachos aus

Sardes und Pbasilas von Tcnedos. Die Darstellung

der historischeu Entwicklung der pathologischen

Theorien geht von der Schule von Knidos aus, deren

Bedeutung für die Heilkunst darnach bei weitem grösser

erscheint, als man nach den bisherigen Ueberlieferungen

annehmen konnte. Sic ist zu sehr hinter der Schule

von Kos zurückgetreten, deren hervorragendster Ver-

treter, der grosse Hippokrates, als der Begründer der

wissenschaftlichen Medicin gefeiert wird.

Das Verhältniss zwischen den beiden Schulen wird

von Vielen falsch aufgefasst, wenn sie glauben, dass

an der einen verworfen wurde, was an der anderen

gelehrt wurde, und dass zwischen ihnen unüberbrück-

bare Gegensätze bestanden. Es mag ja sein, dass bei

der Aufstellung von Hypothesen, bei der Erklärung der

pathologisshen Vorgänge jede Schule ihr besonderes

System pflegte, ähnlich wie dies bis in unser Jahr-

hundert an den medicinischen Lehranstalten der ver-

schiedenen Länder der Fall war; aber die Thatsachen,

welche als sicher festgestellt wurden, die diagnostischen

Untersuchungsmethoden, die Ausführung chirurgischer

Operationen waren damals wie heute Gemeingut aller

ärztlichen Schulen oder Secten. Schon daraus, dass

neben zahlreichen Werken der Koischcn Schule auch

mehrere Schriften der Kindischen Aufnahme in die

Hippokratische Sammlung gefunden haben, lässt sich

entnehmen, dass ihre Anhänger nicht in erbitterter

Feindschaft lebten, sondern von dem ehrlichen Be-

streben erfüllt waren, von einander zu lernen.

Hippokrates verdankte den Knidiern ohne Zweifel

manchen Baustein, den er in sein Lehrgebäude ein-

gefügt hat.

Knidische Aerzte waren es, welche zuerst auf die

Unterlcibsstockungen als Krankheitsursache aufmerksam

machten. Euryphon lehrte, dass bei fehlender Yer-

dauuug der aufgenommeneu Nahrung die im Kurf-r

zurückbleibenden Abfuhrstoffe — so möchte ich statt

Ueberschüssc sagen — zum Kopfe emporsteigen and

von dort aus den ganzen Körper krank machen.

Herodikos erklärte, dass die Verdauungsstörung nur

dann eintrete, wenn die nothwendige Bewegung des

Körpers unterbleibt, und erweiterte die Erklärung d«>

Krankheitsvorganges dahin, dass sich aus den Abfuhr

stofleu Flüssigkeiten entwickeln, welche sich bald im

Kopfe, bald in der Leber oder Milz ablagern. Kr »n
ein eifriger Lobredner der Gymnastik und sucht« sie

als Mittel zur Erhaltung oder Wiederherstellung der

Gesundheit zu verwerthen. Wahrscheinlich gehurt *t

zu den Lehrern des Hippokrates. Dieser sprach dir

Ansicht aus, dass sich aus den zurückgehaltenen Ab-

fuhrstoffen nicht Flüssigkeiten, sondern Winde (Gase

entwickeln, welche auf den angegebenen Wegen dif

Krankheiten herbeiführen. Dabei erinnerte er dann

welche wichtige Rolle die Luft und das Pneuma im

Körper spielt und welchen Einfluss die äussere Luft

auf ihn ausübt. Alkamenes knüpfte au Euryphon
an und sagte, dass der Kopf nicht bloss zur Aufnahm-

und Verbreitung der Krankhcitsstoffe diene, sondern

sie zugleich vermehre. Timotheus schloss sich dieser

Meinung insofern au, als er ebenfalls eine Disposition

zu Erkrankungen lehrte, welche er durch die Annahme

zu erklären suchte, dass die Poren des Kopfes ver-

stopft seien, und bemerkte, dass die Abfuhr-steife sieh

auch an anderen Stellen des Körpers, z. B. im Kehl-

kopfe festsetzen uud Krankheiten erzeugen. Ajaswir.

auf das Gehirn als Ablagerungsherd hin und fügte

hinzu, dass die Reinigung desselben durch Nase, Obren.

Mund und Augen erfolgt: er dachte dabei au die ter-.

schiedenen Catarrhe.

Diese pathologischen Theorien mögen Manchem be-

schränkt und einseitig vorkommen, aber man sollte

doch bedenken, dass noch im 18. Jahrhundert em

System sich des Beifalls der Aerzte erfreute, welches

ebenfalls die Entstehung der meisten Krankheiten tm

Störungen der Verdauung und Stockungen des Unter-

leibes ableitete. Die Aerzte jener frühen Periode des

Alterthums. welche keine Einsicht iu die verwickeltet,

Krankheitsvorgänge hatten, machten die Beobachtung,

dass schwere Leiden gewöhnlich mit Verdauungs-

störungen, besonders Verstopfung, begannen, worauf

Kopfschmerz uud Abgeschlagenheit des ganzen Körpers

folgte. Später kam es zu Bildung localer Krankheits-

herde in einzelnen Organen. Das ist bekanntlich der

Entwickelungsgang der meisten lnfectionskrankheiten.

ebenso wie vieler entzündlicher Leiden. Wenn d:e

Anfangserscheinungen der Krankheit für die Ursache

derselben gehalten wurde, so ist dies bei dem niedrigen

Stande der medicinischen Wissenschaft zu jener Zeit

wohl erklärlich. Ucbrigcns haben einzelne Sätze dieser

Theorie in den späteren Untersuchungen, wie die über

Autointoxicationen vom Darme aus. eine merkwürdig*

Bestätigung erfahren.

Am meisten verübelt wurde es dem Hippokrates
— allerdings von nicht-medicinischer Seite — . dass er

derartigen Ideen zugestimmt hat. Die Philologen be-

haupteten, dass dadurch die geistige Bedeutung des-

selben herabgesetzt wird, und waren geneigt, die gas*'

Stelle als untergeschoben zu betrachten. Sie ver-

theidigten dies damit, dass er sich selbst widersproch* t*

habe, indem er sich hier auf einen andern Standpunk'

iu der Pathologie stellte, als in seinen übrigen Schriftci:.

Aber wissen wir. ob dies nicht vielleicht in dem darauf

folgenden, sehr lückeuhaft überlieferten Capitel ge-

schehen ist? Und wenu nicht — hatte er Ursache,

hier wiederum sein ganzes System der Pathologie w
entwickeln? — Hier wollte er wahrscheinlich nur rem

Pneuma als einem ätiologischen Factor reden, nicht

aber von den die Krankeit bestimmenden Veränderungen

der Säfte.
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Unter den Aerzteu machte sich allmälig ein

Kdecticismus geltend, welcher deu verschiedenen

Mstemen gerecht zu werden suchte. Hcrodikos von

Sclvmbria (um 428 v. Chr.) erklärte, dnss Krankheiten

entstehen, wenn die Leute keine naturgemäße Lebens-
weise führen und keine körperlichen Bewegungen
machen. Ninyas theilte die Kraukheiten in angeborene
und erworbene ein, und die letzteren leitete er von
l'nterleibsstockungcn her. als deren Ursache er die

innere Wärme betrachtete. Hippon nahm eine im
Ki'rper vorhandene Feuchtigkeit an. die durch ihre zu
grosse oder zu geringe Menge, durch ihre Eigenschaften,

i. B. wenn sie zu dünn oder zu dick ist oder ein-

trocknet, den Tod herbeiführt. Thrasymaehos führte die

Kutstehuug der Krankheiten auf Veränderungen des
Blutes zurück, die durch übermässige Kälte oder Hitze

bewirkt werden. Dexippos aus Kos dehnte diese Theorie
mf alle Hafte, besonders auch auf Galle und Sehleim.
jus und sagte, dass jedes Uebermaass auf dieselben

-cbadlich wirke. Pbasilas ging wieder auf die Ablage-
rung flüssiger Ausfuhrstoffe au ungeeigneten Orten des

Körpers zurück. Ein Arzt, dessen Name durch eine

Lücke ausgefallen ist, verwies auf den Schleim, sowie

auf die Bedeutung, welche der Zustand des Körpers

in Allgemeinen für die Entstehung von Krankheiten
bat Aigimios von Elis hielt sieh an die Menge der im
Körper zurückbleibenden Ausfuhrstoffe und machte
darauf aufmerksam, dass bei der Berechnung des Körper-
Haushalts nicht nur die sichtbaren Ausscheidungen
durch deu Darm, die Blase, die Ohren, die Nase und
I n Mund, sondern auch die unsichtbaren berück-
sirhtigt werden müssen. Der Philosoph Piaton benutzte
die Lehre von deu Elementen, den Qualitäten, den
haften uud dem Pueuma für die Erklärung der Krank-
heitsursachen. Philolaos aus Kroton verlegte das
Wesen der Krankheiten in die Säfte, auf weiche das
• ebermaass von Hitze oder Kälte, sowie die Nahrung
u. a. m. ungünstig einwirkt. Polybos. der Sehwieger-
v'hn des Hippokrates. war ausgesprochener Humoral-
pitholog. Menekrates. mit dem Beinamen Zeus, V«r-
)a>>cr eines Werkes über die Heilkunst, in welchem er

eine Beschreibung der einzelnen Körperthcile und eine

Krliiuterung der Krankheitsursachen gab, bestimmte
da- Krankheit als die Dysharmonie der Säfte. Petron
von Aegina sagte, dass die Krankheiten theils aus den
Überschüssen aus der Nahrung, also aus den Ausfuhr-
zöllen, theils aus den Grundstoffen hervorgehen.

I'bilistion. ein Zeitgenosse Piatons, fasste Alles zu-

sammen, indem er bei der Entstehung der Krankheiten
sowohl die Grundstoffe und Qualitäten, als die Nahrung,
die äusseren Schädlichkeiten und das Allgemein verhalten
des Körpers iu Betracht zog.

Auf den historischen Abschnitt, welchem wahr-
scheinlich das medieiuische Werk, das Menon auf An-
regung seines Lehrers Aristoteles verfasst bat, als Vor-
lage diente, folgen Erörterungen über allgemeine Ana-
tomie und Physiologie, bei denen sieh der Verf. aut

Heropbilos, Erasistratos. Asklepiades, hauptsächlich
aber auf Alexander Philaletbes stützt, wenn er auch
gelegentlich gegen sie polemisirt. Ks wird das Schicksal
der aufgenommenen Nahrung verfolgt, die Verdauung
li-sch rieben und gesagt, dass dabei Mund, Magen und
Harm mitwirken, das Verhältnis* zwischen Einnahmen
und Ausgaben des Körpers besprochen und hervor-

gehoben, dass Erhaltung und Erneuerung des Körpers
auf Ernährung und Athmung beruhen. Ferner ist von
den Ausscheidungen die Rede, und zwar sowohl von
den sichtbaren, nämlich vom Stuhlgang. Hanl, Schweis*,
Speichel und den Menses, als von den unsichtbaren,
die der Verf. durch die Erscheinungen <)er Verdunstung
und des Geruches den manche Dinge ausströmen, zu
erklären sucht. Er berichtet bei dieser Gelegenheit
"her einen Versuch des Erasistratos, der ein Thier
unter eine Glocke setzte, längere Zeit hungern licss.

dann zugleich mit den sichtbaren Ausscheidungen wog

uud dabei eine Gewichtsabnahme feststellte: ein Ver-

lust, der auf unsichtbare Weise zu Stande gekommen
sein musstc. Erst uahezu 2000 Jahre später hat

Sanctorius diese Frage wieder aufgenommen und auf

experimentellem Wege zu löseu unternommen, freilich

auch nicht mit besseren Methoden. Die unsichtbaren

Poren in der Haut ermöglichen nach der Angabe des

Verf.'s die Aufnahme von Arzneistoffen, welche darauf

gestriehen werden, sowie das Eindringen von Kälte und
Wärme in den Körper.

Der Verfasser des Werkes lebte wahrscheinlich in

der zweiten Hälfte des 1. Jahrhunderts n. Chr. Die

vorliegende Abschrift desselben stammt vielleicht aus

dem 2. Jahrhundert.

Die Uebersetzer haben die deutsche Ausgabe mit

zahlreichen literarischen Hinweisen und einem Namen-
Register ausgestattet. Die Uebcrtragung hält sich streng

an das Original, ist aber zugleich fliessend und elegant,

also das Muster einer Ucbersetzuug. - P.

4) Basier. W., Betrachtungen über die Massage

der Griechen und Römer. Aerztliehe Mittheilungen aus

und für Baden. 1895. — 5) Berthclot, M., Sur divers

liquides contenus daus des vases autiques. Annal. de

chim. et de phys. 7. s. T. XII. p. 445—51. (Analyse

des Inhalts einer bei Reims gefundenen gläsernen

Oenoehoe aus der gallorömischen Zeit, von '/i Liter

Inhalt. Die festen Stoffe ergeben sieh als Stearin und
Palmitinsäure, die flüssigen als pflanzliches Fett und
Sickerwasser. Die iu einem syrischen Grabe gefundene,

für ein Leichenconservirungsmittel gehalten« Flüssigkeit

erwies sich als Sickerwasser.) — 6) Bobba, Romualde-.

La dottriua dell' inteletto in Aristotile e nci suoi piü

illustri interpreti. Opera premiata d. R. Acc. d. Line.

Torino 18%. (VIII, 480 pp. gr. 8.) — 7) Brownson,
L., Plato's studies in greek literaturc. Transact. of the

aracric. philolog. ass. 1895. Vol. 27. — 8) Bruns.
.Ivo, Das literarische Porträt der Griechen im 5. und
4. Jahrhundert v. Chr. Berlin 1896. X. 594 Ss. 8. —

9) Burct, F.. La medecine ehez les romains av.

l'ere chrft. Janus. p. 517—26.

Wie bei allen Völkern im Beginn ihrer < u Uur-

entwickelung, so trug auch bei den Römern die Heil-

kunde in den ersten Jahrhunderten ihres geschichtlichen

Auftretens einen theurgischen - empirischen Charakter.

Der Verl. versucht dies nachzuweisen, indem er einer-

seits an die Medicinal-Gottheiten der Römer und die

Art, wie in ihren Tempeln die Heilkunst ausgeübt

wurde, erinnert uud andererseits ein Bild des römischen

Hausvaters zeichnet, der wie M. Porcius Cato zugleich

der' Hausarzt war. Leider beschäftigt er sich dabei zu

wenig mit der Heilkunde, welche auf nationalem itali-

schen Boden entstanden war. während er die Einrich-

tungen, die von den Griechen und aus dem Orient

übernommen wurden, ausführlicher bebaudelt. Die Be-

hauptung des Plinius, dass es in Rom durch Jahr-

hunderte keine Aerzte gegeben habe, erklärt er ganz

richtig dahin, dass es vor der Einwanderung der griechi-

schen Aerzte keine Heilkünstler gab, welche diesen

gegenüber den Namen von Aerztco verdienten. Dass
die ärztliche Kunst schon lange vorher berufsmässig

ausgeübt wurde, geht aus dem /.eugniss der Autoreu

und verschiedenen anderen Thatsachen hervor. Vcrgl.

Dion. Ilalicarn. I. 79. X. 53. Livius XXV. 2»'.. Plutareb:

Cato major e. 9. Institut. IV. Tit. 3. §. 6. 7. Ciccru

de leg. IL 24. — Der Aufsatz bringt dann interessante

Mittheilungen über die sexuellen Ausschweifungen der

Römer und ist nach vielen Riehtungen lesenswerth. — P.

10) Burkhard. Karl Im., Gregorii Nysseni (\'e-

inesii Eiiieseni) rsoi ^'"jiKuif liw'fiöfi-xo'i über a Burgun-
dione in latinum translatus. Jahrb. d. k. k. Staats-

gvmnas. im 12. Bez. von Wien. 1H9I : eap. 1, 1892:

cap. 2—4, 189«: cap. 5 25.
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B. hat bereits im August 1887 eiue grundlegende
Vorarbeit zur Neuausgabe des Nein, begonnen (Wien.
Studien von v. Härtel und Schenkt. X. 1888.

S. 03-185. XI. 1889. S. 1 48-152, 243-67). Nun
veröffentlicht er die lateinische Uebersetzung des Pisaners

Burguudio aus dorn Jahre 1159 auf Grund von zwei

Venetianer Hs. und ciuer Brüsseler. Sie ist für die

Herstellung des Urtextes der Schrift des Nein, insofern

hedeutsam, als sie offenbar an der Hand einer älteren

Abschrift verfasst ist, als die iK'rh vorhaudenen, wenn
nicht auf Grund der Urschrift selbst, Leber die Not-
wendigkeit einer Neuausgabe der Ncm. besteht kein

Zweifel, da die letzte krit. Ausgabe von Ch. Fr. Matthaei

(Halle 1802) nachweisliche Mängel euthält. Ks ist

wünschenswerte dass B., desseu Vorgehen an Gründ-
lichkeit kaum etwas zu wünschen übrig lässt mit den
Vorarbeiten bald zum Abschlüsse gelange, um mit der
beabsichtigten Neuausgabe des Ncm. hervortreten zu
können.

11) Bury, J. B.. Inedita Nicephori Blemmvdac.
Byzant. Zeitschr. 6. Bd. 3. u. 4. Heft. — 12) Caruso,
Francesco. Metodi antichi dcl taglio cesario, studio

storico-crit. Nap. 1896. 8. 117 pp. (Arch. di ostetr.

e ginecologia.)

18) Del Gaizo. Modestino, II Gcnio d'Ippocratc.

Napoli Stab. tip. d. R. Univ. Lex. 8. 32 pp. Estr. d.

v. 27. d. Atti d. Accad. Ponton.

Del Gaizo skizzirt in geistreicher Weise deu Ein-

fluss, welchen Hipp, hauptsächlich im KS. und noch im
19. Jahrh. geübt hat (Boerhaave. Baglivi, bis de Meis

u. De Kcnzi), giebt daun eine l.'ebcrsicht seiner Lcbens-
geschichtc und Leistungen, sowie deren Einwirkung auf

die hippokratische. d. h. echt wissenschaftliche An-
schauung in der Medicin der Neuzeit. Zu den zahl-

reichen bibliographischen Hinweisen wäre zu bemerken,
dass die Ausgabe von Focs nicht nur 1595 und 1657,

sondern auch 1621 und 1645 erschien, dass die Arbeit

von Hirsch über die Anatomie des Hipp, durch die

neuere von Schnitz (leider nur in bühm. Sprache er-

schienen) überholt ist. Gelegentlich Besprechung des
Anstosses, durch welchen der Sinn für das Studium des

Hipp, itu 16. Jahrh. geweckt wurde, sollte J. Cornarii

Uippocrates, doctor verus (4. Basil. 1534) nicht über-

gangen werden, die Reihe der modernen Kritiker des
Hipp, sollte nicht erst mit Link (1814 15), sondern
schon mit Gruner (Ccns. libb. nipp. 1778) und K.

Sprengel (Apologie d. Hipp. 1789— 92) einsetzen.

Der Anhang bringt Beiträge zur Geschichte der Aus-
gabe des Fabius Calvus (lat. 1525) s..wie einen Bericht
über vier Haudscbrifteu der Nat. bibl. in Neapel, .mit

lat. Ucbersetzungen der Werke des Hipp. Eine ist

datirt (1880). Bei den anderen ist die Angabe der
vermuthlichen Kntstehungszeit unterlassen, was zur
Nachahmung nicht empfohlen werden kann. Die her-

vorgehobenen Unterlassungen mögen den Verf. nicht

verdriessen, in seinem rührigen Fleiss auf geschichtl.

Gebiete fortzufahren.

14) Deneffe, Traitinent des nephrites dans l'an-

tiquitc. Le Scalpel. 47. No. 29. — 15) Detlefsen,
D., Zu Plinius n. h. die Ausschreiber der ersten Bücher
und Verbesserungen zu B. 2. Hermes v. Knibcl und
Robert 32. B. 3. H. — 16) Dudlcy, A. P., Ancient
medicine and surgerv as compared with that of th»-

present dav. Am. Med. Surg. Bull. N.-Y 1896. p. 88S
bis 845.

17) Fasbender, IL, Entwicklungslehre. Geburts-
hilfe und Gynäkologie in den hippoerat. Schriften.

Stuttgart. 8.
' 300 Ss.

Seit Siebold's klassischem Werk über die Ge-
schichte der Geburtshilfe ist nichts auf diesem Gebiete
erschienen, was das vorliegende Buch an »Mündlichkeit,
Verlässlichkeit und Reichthum der neu erschlossenen

Thatsachen übertrifft. Gewissenhaftes Studium der litr-

rarischen Quellen in Vcrbiudung mit den Erfahrung!

der langjährigen Praxis des Verfassers, der zu den bn-

vorragendsten Geburtshelfern und, Gynäkologen du
Gegenwart gehört, haben es ermöglicht, dass die «h

erörterte Frage, welche Kenntnisse iu der Gcburubilf*

und Gynäkologie die Aerzte der Hippocratiscben Zeit

belassen, hier iu erschöpfender Weise behandelt uii<l

zum Abschluss gebracht werden konnte. Die Priiiuni;

der hiuterlassenen Texte durch die Thatsachen der am-
liehen Erfahruug: Das ist der richtige Weg, auf dem

wir zur vollen und klaren Erkenutuiss der Medieiu de*

Alterthums gelangen werden. Selten sind freilich Ana,
welche wie Fasbender die für solche Untersuchung!*!!

erforderlichen sprachlichen Kenntnisse besitzen. Au>

diesem Grunde habe ich schon bei verschiedenen G?

legeubeiten hervorgehoben, dass sich Philologen, Aercte.

medicinische Spccialisten und medicinische Historiker

zur Lösung dieser Aufgabe vereinigen müssen. Nur auf

diese Weise wird es gelingen, mustergiltige Ausgäbet!

der medicin ischen Ueberlieferungen herzustellen uud

durch Ucbersetzungen zum Gemeingut aller Aentc u
macheu. Eine Ehrenpflicht der gelehrten Academieii

und ärztlichen Vereine wäre es, die für dieses Unter

nehmen nothwendigen Geldmittel zu beschaffen, damit

von dem ärztlichen Stande der Vorwurf genommen wird,

dass er es bis heute versäumt hat, die zu seiner Ge-

schichte gehörigen Actenstücke vollständig zu saaaeio.

inhaltlich zu sichten und für die medicinische Wissen

schaft zu verarbeiten.

Fasbender's Werk beginnt mit den Quellen der

Hippocratischen Medicin. Der Verf. wirft einen Bin
auf die griechischen Legenden und Mythen der Vor

Hippocratischen Zeit, weist auf die Gleichartigkeit oder

Aehnlichkcit mancher Lehren der griechischen Natur

Philosophen mit denen der Hippocratischen Aerzte hit-.

zieht dann die Ueberlieferungen der alten Aegypter.

Hebräer und Inder in Betracht und zeigt, dass Bc

Ziehungen zwischen der altaegyptischen und der Hipp

cratiseben Medicin jedenfalls vorhanden, zwischen der

letzteren und der indischen mehr als fraglieb mi
nachdem die Frage nach dem Atter der Entstehung de:

maassgebenden Sanscrit-Literatur nicht mit Sicherheit

entschieden werden kann. Hierauf wendet er sich u
seinem eigentlichen Thema, beschreibt nach der Hipp-

eratischen Sammlung die Knochen des weibliebe!:

Beckens und die weiblichen Gcschlechtstheile, stell'

die dort gebrauchten anatomischen Bezeichnungen u

Bezug auf unsere heutigen Bejrriffe fest, giebt eine Dar

Stellung der Physiologie und Pathologie der Schwanger

schaft, entwickelt die Theorien über die Befruchtung

den Einftuss der Erzeuger, die Athmung und Ernähruiu-

der Frucht im Muttcrlcibe, die Entstehung der Milch,

der Fruchthäute und Nachgeburt, schildert die Erschei

nungen der Schwangerschaft, die Kindsbewegungen, dk

Haltung und Lage des Kindes im Mutterleibe, die n <r

male Schwangerschaftsdaucr uud die Lcbensfäbigkef

des Kindes, gedenkt der diagnostischen Merkmale, dürft

welche man das Geschlecht desselben vor der Gebun

zu erkennen glaubte, sowie der Ansichten über d>

Momente, von denen die Entwickelung des Geschlecht*

abhängig erschien, und der Zeichen des erfolgten Ab-

sterben* der Frucht, nennt die Ursachen der Kehlgebur

und die Abortivmittel und geht dann zur Physi

und Pathologie der Geburt über. Als Ursache de-

rechtzeitigen Eintritts der Geburt betrachtete man <i-
••

Nahrungsmangel des Fötus; er wurde also dem Kuei j

zugeschrieben: doch war den Hippocratikem die l'teru*

Thätigkeit und die Bauchpresse bekannt. Die Geburt*

schmerzen wurden durch Druck und Dehnung der

miitterliehen Theile erklärt. Bei Erstgebärenden

und nur bei diesen — nahm man ein Auseinander-

weichen der Hüftbeine an. Das Verstreichen des Cerril

und die fortschreitende Erweiterung des Muttermund
werden nicht erwähnt Dagegen wird der Blasensprun*
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besiarieben. AI» eiuzig uuturgemässe Geburt galt die

Kopfgeburt. Der Verf. gedenkt der Frage, ob der Ge-

burUstubl im Gebrauch war, und der Dienste, welche

die Hcbamnieu leisteten, sowie der Theorien über Zwil-

liagsgeburteu und Ueberfruchtung, und führt alle von

den Hippocratikern erwähnten Gcburtsfällc an. Kr
y>odert sie nach den verschiedenen Kindslagen und
liefert eine kritische Besprechung der Behandlung, die

ibneu su Theil wurde. Die manuelle Hilfe bei schwie-

rigen Geburten bestand hauptsächlich darin, die Kopf-

lage herzustellen. Dies wurde bei jeder Kindslage mit

Ausnahme der vollkommenen Fusslagc versucht. Die

Wendung auf die Füsae wurde nicht geübt. Dagegen
wurde die Reposition vorgefallener Extremitäten ausge-

führt, ebenso die Eitraction und Embryotomie abge-

storbener Kinder. Der nächste Abschnitt handelt über

die Physiologie und Pathologie des Wochenbettes, über

Puerperalfieber, Entzündung und Geschwüre der Gebär-

mutter in Folge der Geburt, Absecsse in der Umgebung
des Uterus, Erkrankungen der Brüste, Pflege und War-

des Neugeborenen, und über Defecte. Verletzungen

Krankheiten desselben. Der letzte Theil umfasst

die Gynäkologie und beschäftigt sieb mit der Menstrua-

tion und ihren Anomalien, mit der Unfruchtbarkeit,

ihren Ursacheu und ihrer Behandlung, den Krankheiten

der äusseren Geschlechtstheile, den Lage- und Gcstalt-

veränderungen der Gebärmutter, den Leiden derselben,

mit der Pathologie und Therapie des Muttcrhalscs und
Muttermundes, den Ausflüssen aus den weiblichen Gc-

srhlechtstheilen u. a. m. Am Schluss folgt ein Namen-
register.

Es ist sehr schwer, ja geradezu unmöglich, in einem
kurzen Referat eine vollständige Uebcrsicht des Inhalts

des Werkes zu geben. Es gehört zu jenen Büchern,
die man selbst lesen muss, wenn man die Fülle von

Anregungen zur Untersuchung und Lösung wissen-

schaftlicher Fragen, die Bedeutung der gewonnenen Er-

gebnisse und damit die Verdienste des Verfassers ver-

stehen und richtig beurtheilen will. Ich muss mich
darauf beschränken, zu sagen, dass das Buch in keiner

ärztlichen Bibliothek fehlen darf. — P.

18) Frölich, H., Ueber Leichenverbrennung nach
Homer's Gesängen. Janus. II. S. 248—51. — 19)

Fuchs, Robert, Die hippokratische Kchthcitsfrage auf

Grund der Schrift „Die geschichtliche Kntwiekelung der

sag. hippokratisrhen Medicin von F. Spaet. Berlin.

1897." (Dazu Entgegnung von Spaet und Erwiderung
von Fuchs.) Kbendas. S. 38—48. (Vergl. unten
F. Spaet.) - 20) Derselbe, Lebte Erasistratos in

Alciandreia? Rhein. Mus. X. F. Bd. 52. H. 3.

Verf., welcher bereits einige sehr beachtenswerthe

Arbeiten über E. geliefert hat (Kra.sistratea. Diu. inaug.

Lips. 1892. 8. 32 pp. ; De Erasistrato capita selceta.

Hermes. 29. Bd. 1894. S. 171-203: Die Plethora

bei Erasistratos. Fleckeisen's Jahrb. für eint, Piniol.

1892) wendet sich gegen Susemihl, welcher die be-

reits von Rosen bau ii. als wahrscheinlich aufgestellte

Behauptung verficht, Erasistr. habe nicht in Alciandreia

gewirkt. Er weist nach, dass die Erzählung bei Pli-

uius, XXIX, § 5, zutrifft, laut welcher Antiochos II.

Theos (262 47) von Erasistr. gerettet wurde, wofür
dieser von Ptolemaios II. Philadciphos 285/47) mit

100 Talenten belohnt ward. Er zieht noch eine an-

dere Stelle heran (VII, § 123), in welcher er Erasi-

strato ceo statt cleombroto lesen will. Daraus ergiebt

sich, dass Erasistr. in egyptisehen Diensten gest.inden

haben muss. Als Wohnort kann nur Alciandreia in

Frage kommen. Weiter wendet er sich gegen Suse-
mihl's Behauptung, die anfänglich geringe Bedeutung
der crasistrateischen Schule erkläre sieh daraus, dass

sie nicht in Alciandria ihren Ausgangspunkt hatte,

was F. für eine willkürliche Annahme hält. Der Um-
stand, dass von keinem Schüler des Erasistr. überliefert

ist, er habe in Aleiandreia gewirkt, beruhe darauf, dass

uus Herkuuft und Wirkungsstätte Vieler überhaupt
nicht bekannt sind. Dass Apollonios von Scleukia

Leibarzt des Antiochos d. Gr. war, ist auch dann er-

klärlich, wenn Erasistr. am egyptisehen Königshofe

den letzten Theil seines Lebens zubrachte. Weiter
hatte S. aus der bekannten Stelle im Vorwort des

Celsus. laut welcher Herophilos und Erasistr. die ihueu

von deu Königen ausgelieferten Verbrecher viviseeirt

haben sollen, geschlossen, Herophilos und Erasistr.

haben je unter einem anderen König gelebt und zwar
letzterer in Syrien. F. halt diese Auffassung für nicht

stichhaltig. Er macht auf Plin. XIX. 5, 86 aufmerk-

sam, wo nur von anat. patholog. Leichenuntcrsuchungeu

in Egypten die Rede ist.

21) Derselbe, Miscellcn. S. 184— 89. (Philo-

logische Bemerkungen zu den pseudo - hippokratischeu

Epidemien II. 1. H. 6. Mitte = Littre V. 76. IL 6. 2.

= L. V. 132, weiter zu dem attischen Worte krasis, für

welches, wie aus mehreren Stellen bei Hippokrates her-

vorgeht, eine von den Wörterbüchern nicht angeführte

ionische Nebenform kresis bestanden hat. NB. Auf
diese Form macht auch Diels in seiner Ausgabe des

Paimenides aufmerksam.) — 22) Derselbe, Kritisches

zu Galenos. S. 375—78. (Philolog. Bemerkungen zu

I. ?r. xpsiai Avazyni^ k. 4 = Kühn IV. 495. II. III.

si xarri <pixn\> iv r'tpT^ptws at'ta xtpii^ rru k. 6 — K.

IV. 723. IV. r ptAai^r Xoir/t k. 7 = K. V. 131.

V. s. rptias r. iv «iwV/j. m',jui-n. popUo» VI. k. 12 = K.

III. 465. VI. rXifioro.wn r/x* ^taujTparo; k. 4

= K. XL 156.) — 23) Derselbe, Zwei Fälle von
Melancholie im griechischen Alterthum. Allgem. med.
Oentralztg. No. 54. 7. Juli. S. 687. (Macht auf-

merksam auf die bei Hipp. Epid. V. 81 beschriebenen,

in der medic. Literatur als neurasthen. Angstzustände
bekamt teil Anfälle des Nikanor und Damoklcs, welche

er als Melancholie bezeichnet.) — 24) Galeni de

temperamentis Uber I. Ad codd. primum conlatos re-

ceus. Georgius Helmreich. Programm zum Jahresber.

des Gymnasiums bei St. Anna in Augsburg.
62 Ss. (Vortreffliche Neuausgabe der Schrift z xptiazu»

auf Grund von 6 Ha. und der wichtigsten bisherigen

Ausg. in echt krit. Weise behandelt. Im Ganzen sind

über 800 Lesarten gebessert.) — 25) Galeni Insti-

tutio logica. Ed. Carol. Kalbfleisch. Leipzig. 1896.

(Bibl. script. gr. et rom. Teubneriana. XII. 75 Ss. 8.)

(Diese Abhandlung ist nur in einer von Minoides Mynas
gefundenen Athoshandschrift enthalten und von Mynas
1844 zum ersten Mal veröffentlicht. Die vorliegende

Ausgabe bedeutet einen grossen Fortschritt. Ueber
Deutung einzeluer Stelleu vergl. Literar. Centraiblatt.

8. Mai. No. 18.) — 26) Gomperz. Th., Griechische

Denker. Kino Geschichte der antiken Philosophie.

Leipzig. 1896. 8 Bände. (Der geistvolle Gelehrte

zeichnet hier die Entwicklung des griech. Geistes.

Kr giebt nicht nur eine erschöpfende Schilderung der

philosophischen Bestrebungen, sondern hebt auch ihre

Beziehungen zur Medicin hervor und beleuchtet den
wissenschaftlichen Staudpunkt der hippokratischeu

Schriften und die Bedeutung von Piaton, Aristoteles

und anderen Philosophen für die Naturforschuttg. Das
Werk ist classisch schön geschrieben und bietet eine

Fülle von Belehrung. Wir empfehlen die Leetüre des-

selben unseren Fachgenossen auf das W ärmste. P.) --•

27) Derselbe, Plato's philosophische Kntwiekeluug.

Allg. Ztg. Beil. No. 17 22. - 28) Haberland.
Verallgemeinerung des Satzes von den „lunulae Hippo-

kratis*. Schulprogr. Itealgymnas. Neustrelit/.. — 29)

II über, .1. Ch., Nachträge zu Sorauus von Ephesus.

Münch, med. Wocheuschr. 6. April. S. 365. (Eiue

Reihe von Berichtigungen zu der 1894 erschienenen

Uebersctzung des Soranos.)

30) Hucppe. Ferdinand. Zur Rassen- u. Social-

hvgicne der Griechen im Alterthum und in der Gegen-

wart. M. 9 Abb. im Text. W iesbaden. 8. 113 Ss.
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Der Verf. schliesst sieb der Theorie an, dass die

älteste Einwanderung nach Griechenland und Troja

nicht von Osten, sondern von Norden her erfolgte und
eine arische Bevölkerung von langschädeliger Rasse und
heller Hautfarbe mit blauen Augen brachte, und leitet

davon zum grossen Thcilc die hohe Culturentwickeluug
her, die dort schon in früher Zeit stattfand. Kr be-

schäftigt >ich dann mit den hygienischen Einrichtungen,

also mit der Wasserversorgung, weist darauf hin. dass

man schon in der Vur-Hellenischen Periode Quellen zu
fassen verstand und durch Cisternen zu ergänzen suchte,

und schildert dabei auch die Quellenanlagcu in Troja

und die unterirdischen, zuweilen mit Reservoiren ver-

bundeneu Leitungen der Quellen im Felsen. Hierauf
wendet er sich zu den Ernährungsverhältnisseu, er-

wähnt die magazinartigen Räume zur Aufbewahrung der
Lebensmittel, wie sie an der kyklopischen Mauer zu
Tiryus beobachtet werden, und widmet bei dieser Ge-
legenheit der Lebensweise und Ernährung der heutigen

Griechen eine Betrachtung. Im Folgenden beschreibt

er die Asklepios-Terapel, ihre Lage und Ausstattung
mit Quellen und anderen hygienischen Vorzügen, sowie
die Orte, wo die gymnastischen Spiele stattfanden, und
gedenkt der mangelhaften hygienischen Vorkehrungen,
die im alteu Athen herrschten und das Auftreten von
Seuchen, wie der sogenannten Pest des Thukydides,
genügend erklären. Zum Sehluss erinnert er an die

Druck- Wasserleitung, die in Pirgamon aufgedeckt wurde,
und au die Leistungen anderer Culturvölker des Alter-

thums auf diesem Gebiete. — Das kleine Buch ist

reich an geistvollen Hinweisen auf die jetzigen Zustände
Griechenlands, mit frischem Humor geschrieben und
bietst Belehrung und Genuss. — P.

81) llberg, «L, Ucber die Schriftstellerei des

Klaudios Galenos IV. Rhein. Mus. N. F. Bd. 52.

S. 591-628. S. A. 8.

Bildet die Fortsetzung zu Rh. Mus. Band 44.

S. 207 u. ff., 47. S. 489 u. ff, 51. S. 165 u. ff. Be-

spricht die philosophische Seite des Galenos. Schildert,

wie dieser von der Mutter die Bissigkeit ererbt und
den Ton des Emporkömmlings nie abgelegt hat. Streift

seine verschiedenen Aufzeichnungen (hypomnemata),
darunter besonders die über die Syllogistik des
• hrysippos, dann die ursprünglich nicht zur Veröffent-

lichung bestimmten Schriften über die Werke des

Aristoteles. Theophrast, Eudemos und die „ platonischen

Studien"; von letzteren verlegt Verf. in die Jugendzeit
nur folgende: r. r. /7Ä«T»'»n; al/>e<rsu>i i», too; r. iriom^
r
t
HAdm» TT. r. VhwM dö;a>Ta.; rpiu (dieser Titel ist

erst durch den Verf. und K.Kalbfleisch hergestellt),

n. T. xarä Ilk'iTwvi /.oyu^i 9m»pi«s, U).aTut»atW' Hiakoyto^

o'Mii/'ewi oxrii, ?r. r. i» tiHÄrfiip iuznßätTno\> iv. Die
allgemeine l'ebersicht über die platonischen Dialoge in

8 Büchern rechnet er zu den für eigenen Gebrauch be-

stimmten Aufzeichnungen. Fr geht dann über zu den
Schriften über die stoische Logik, streift die von
I. v. Müller unlängst klassisch behandelte zu des

Galenos Hauptwerken gehörende Apodeiktik und stellt

ein Verzeichniss der zu ihr gehörenden Ergänzuttgs-

schrifteu auf. von welchen nur 2'
3 vollständig erhalten

sind. „l'eber die beste Seete" rechnet er im Gegen-
satz zu I. \. Müller dennoch in diese Reihe. Er be-

handelt dann die Schrift :r. - rtnrta rr
t
v ki~u antfinnün»,

(nur dem Namen nach bekannt), sowie die erst un-

längst von Kalbfleisch herausgegebene Einleitung in

die Dialeetik (war bis dahin unbekannt). Er geht

dann über auf die Schriften metaphysischen Inhalts,

dann die, welche die epicureische Lehre zum Inhalt

haben, die 23 ethischen Schriften. Zum Sehluss be-

handelt er des Galenos Verhältniss zu den mcdiciiiischen

Schulen, besonders zu den Anhängern des Erasistratos,

sowie zu den Empirikern und Methodikern. Gelegent-

lich der Besprechung des Verhältnisses zu Thessalos

von Tralles und Julianos v. Tralles hebt er nicht mit

l'urecht hervor, Galenos sei ein niedriger « haracter gr-

wesen, der keinen Grund hatte, über die Bosheit seiner

Collegen zu klagen. Der 2. Abschnitt behandelt die

philologische Thätigkeit, die lexicalischen Arbeiten,

darunter besonders jene, die sich auf den Wortschau
der attischen Prosaiker und der alten Comodie be-

ziehen, dann das leider verlorene Werk über die

medicinischen Benennungen in mindestens 5 Büchern,

sowie die exegetischen Schriften. Schliesslich wird dt»-

schriftstellerische Thätigkeit auf dem Gebiete der Zeit-

rechnung, Wittcruugskunde und Geschichte besprochen

Bei letzterer sind besonders die verlorenen Schrine!,

über die Ueilkuust bei Homer, dann über die Pest d>>

Thukydides zu erwähnen. Den Sehluss der Thätigkeit

des Galenos bildete jt. rar» iaonqu <tojrouVnu>, ein Rück-

blick auf das eigene Geistesschaffen. — Verf. befleissir.

sich der äussersten Kürze, liefert dennoch hier, wie

bereits in den vorhergehenden 3 Abhandlungen eine

durchaus gelungene, grösstenteils auf selbst*tändige!:

Forschungen beruheude Uebersicht von des Galenos

literarischem Schaffen. Die Abhandlung ist ein neuer,

sehr werthvollcr Beitrag zur Lebensgeschichte des

Galenos. Es wäre sehr erwünscht, dass der Verf. die*.

Abhandlungen gesammelt erscheinen Hesse. Sie bilden

für Jeden, der sich mit Galenos zu befassen gedenkt,

eine vortreffliche Einleitung in die diesbezüglichen

Studien. Sie bewahren besonders den angehend-u
medicinischen Historiker davor, Galenos als Arzt tu

überschätzen.

32) Jahresbericht über die Fortschritte der kloni-

schen Alterthumswissenschaft, begründet von C. Bursian.

fortgesetzt von Iwau v. Muellcr, hrsg. von 0. Sevffen

und P. Weudland. Mit deu Beiblättern: Bibl. philo!,

dass. und Biogr. Jahrb. f. Altcrthumskunde. Genera!

Register zur 1. bis 3. Folge. Jahrg. 1 -23 = Bd. 1

bis 87. 2. u. 3. H. gr. 8. Berlin. 97—2S8. - 33

loret, Charles, Les plantes dans l'antiquite et au

nioyen age. Histoire, usages et symbolisine. Prem

part. Les plantes dans l'Oricnt classique. 1. Egyfjfc.

Chaldee, Assyrie, Indie, Phenicie. Paris, gr. 8. (Cebtt

die Pflanzen im alten Aegypten besteht bereits di*

vorzügliche Arbeit von Franz Woenig. 2. Auflage.

Leipzig. 1886. 425 Ss. 8. Ueber die der übriger,

genannten Länder hat ein ähnliches Werk bisher gr-

fehlt. das Unternehmen des Verf/s ist daher höchst

willkommen zu heissen.)

34) Kalbfleisch, Karl, Wellmauu, die pueumat.

Schule bis auf Archigencs. Berlin. 1895. Göttinger

gel. Anz. No. 10. S. 814/28.

Diese Besprechung des bekannten Werkes kommt

einer selbständigen Abhandlung gleich. Sie macht ant-

merksam auf l'ebercinstimmuiigen zwischen den dem

Galenos zugeschriebenen Definitionen (horoi iatrikoi.

sie sind laut Wcllmann frühestens im 3. Jabrh. von

einem eklektischen Pneumatiker verfasst) und dem von

Diels herausgegebenen Anonymus Londincnsis. Diesem

scheint also sein stoisches Material durch Pneumatiker

vermittelt zu sein. Verf. warnt ebenso wie Wellmann
davor, die selbständigen Leistungen des Galenos iu

übersehätzen, zeigt jedoch, dass Wellmann darin iu

weit geht. Das Verhältniss zwischen Galenos und

Alexandras von Aphrodisias fasst er so auf, als ob dies:r

jenen beniitzt hätte und nicht umgekehrt. Er hält die

Annahme Wellmann's für nicht erwiesen, derzufolge

Galenos für die Schrift peri bdellon eine ältere Com-

Dilation benutzt hätte, die auch Oreibasios ausgebeutet

habe; liefert nebstdem eine Reihe von kleinen Beiträgen

zu dem von Wellmann behandelten Gegenstande, welche

der künftige medieinische Bearbeiter desselben zu be

achten haben wird.

35) Kästner, Heinrich, Kritisches und Kiegeti-

sches zu Pseudo-Dioskorides de herbis femininis. Pro-

gramm des Neuen Gymnasiums. Regensburg. 64 S>
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v -- 36) Mavhoff, K.. Zu I'linius n. h. XVIII. 146.

Neue Jahrb. f. Phlg. u. Päd. 155 u. 156. Bd. 7. H.
— 37) Miiuzer, F., Beiträge zur Quellenkritik der

Naturgeschichte des Plinius. Berlin. 8. 432 Ss. (1.

I ntersiichungen über die Arbeitsweise des PI. auf Grund
seines Verhaltens zu noch vorliegenden Quellen. 2.

l'ntersuchungen über Varro und seine Quellen bei IM.

3. Jüngere Quellen zur röm. Gesch. u. Kulturgesch.)

38) Murray, Gilbert, A History of aneient (ircek

l.iterature. London. 8. 4*20 pp. (Das Buch sei hier

nur deshalb enriihnt. um aufmerksam zu machen, dass

a die medicinische Literatur garnicht berücksichtigt.)

39) Oefele, Felix Frhr. v., Ansicht zu Beginn der

panischen Kaiserzeit über das Verhältniss zur ägypti-

schen und griechischen Medicin. 8.-A. der Allg. med.

C«ntr-Ztg. 1896. No. 24 u. ff. S. 8 u. 4. (Celsus

stellt die Thatsachen auf den Kopf, indem er die

Wyptcr als Schüler der Griechen in der Chirurgie,

insbesondere des Philoxenos, ausgiebt.) — 40) Ott, L.,

Beiträge zur Kenntnis« des griechischen Eides. Leipzig,

fr, 8. 185 Ss. (Mit Bücksiebt auf die Rolle, welche

lfr Kid in der antiken [griechischen und indischen]

Medicin spielt, sei hier auf diese ausführliche Abhand-
lung über den griechischen Eid aufmerksam gemacht.)
— 41) Pagel. Julius, Miscellanca, 3. Janas Janv., Fev.

p. 374 '5. (In der königlichen Bibliothek in Bcrliu be-

iludet sich der Weigel'sche Nachlass der Aetiosmanu-
— ripte mit dem gesammten kritischen Apparat aus dem
Jahn 1845. P. verspricht eine neue Aetiosausgabe.

Kine solche wäre thatsäehlich eine höchst willkommene
Leistung, schon aus dem Grunde, weil eine neue
»ialcnosausgabe erst auf Grund dieser Vorarbeit zu

Stande kommen kaun.

42) Parmcnides, Lehrgedicht, griechisch u. deutsch

vi) Herrn. Di eis. Berlin. 163 Ss. gr. 8.

Eine musterhaft gründliche Neuausgabe der 162

Zeilen, welche sieh von Parmenides (den D. für jünger
l .lt als Alkmaion von Kroton) erhalten haben. Par-

inenides hat für die Geschichte der Medicin insofern

Hno Bedeutung, als bei ihm eine der iiltesten Zeugungs-

Iheorien niedergelegt ist, laut welcher die Knaben auf

der Rechten, die Mädchen auf der Linken entstehen.

(Abs. 17.) D. führt diese Theorien, von denen bei den

•riechen des Alterthums drei die Hauptrolle spielen,

vii Alkmaion zurück. Weiter kommt bei Pannenides
eine sonst nirgends wiederkehrende Angabe vor, gemäss
deren bei der Zeugung die Gestaltungskraft aus den

•irundstoffen die Körperanlage bildet. Der Deutung
beider Stellen widmet D. eine längere Auseinander-

>'.zung (S. 113—116). Der Anhang handelt im An-
' iiluss an eine diesbezügliche Stelle des Gedichts von
tr> chischen Thören und Schlössern (S. 117— 151).

Uervorhebenswerth ist daraus die Besehreibung des

Tempelschlüssels, von dessen Gestalt sich der Name
des Schlüsselbein-» herleitet fm. 49 Abb.). Bemerkt sei,

lau I). eine umfassende Sammlung der vorsok ratischen

Philosophen vorbereitet.

43) Plato bv Clifton W. Collins. New ed. (Aneient

Hassics for Engl. Readers.) Cr. 8. pp. VI— 197.
— 44) Pliuii secundi, C. naturalis historiae. II. 37.

Post Lud. Jani obitum recogn. et scripturae discrepantia

idiecta edidit Carolus Mavhoff. Vol. V. El. 31— 37.

X u. 512 Ss. 8. Bibl. script. graec. et rom. — 45)
i; hm; her. \V. IL, Das von der .Kynanthropie"

4

han-

delnde Fragment des Marcellus von Side. M. 3 'IVxt-

%'jrcn. Leipzig. IS96. II. 92 Ss. lex. 8. Abhand-
lungen d. phil.-hist. Cl. d. k. säehs. Ges. d. W. XVII.
• Behandelt in ausführlicher Weise dir antiken Ueber-
'•ferungen und Anschauungen des Begriffs kynanthropla
und lykanthropia.) — 46) Rück, K.. Zu Plinius n. h.

II. 188; IL 97; VI. 83; IL 196. Melher's Blätter für

'las Gymn. Schulwesen. 33. Bd. 9. u. 10. H. — 47)

J*hrf»b*rictit dt-r Rammten Medir in. 1M»7. B'J. I.

Schoene, H.. Sechzchnsilbige Normalzeile bei Galen.

Rh. Mus.. N. F. 52. Bd. I. H.

48) Schrutz, 0., Auatomiche a fysiologiche spisy

sbirky Hipokratovsk6 (Anat. u. physiolog. Schriften der
hippokr. Sammlung). S.-A. der Ztschr. der böhmischen
A erste. 8. 44 Ss. Prag.

Böhm. Uebers. der Schriften: I. Ueber die Ana-
tomie; 2. Natur der Knochen (Adern); 3. Das Herz;
4. Oertliche Beschreibung des Menschen; 5. Die Drüsen.

In den Einleitungen kennzeichet der Verf. seinen Stand-
punkt zu diesen Schriften. No. 1 hält er entweder für

den Auszug aus einer grösseren Schrift bezw. aus einem
anatomischen Vortrag oder für eine kurze, bezw. ge-

kürzte Einleitung zu einer grösseren Schrift über diu

Erkrankungen der Rumpfeingeweide. Die angeführten

anatomischen Thatsachen beruhen nur auf Vermuthuugen.
insbesondere die oft hervorgehobene Stelle, laut welcher
das Herz des Menschen runder sei als das aller Lebe-
wesen. Die vielen Röhren (ßiioy-fa rox/ij), welche aus
dem Herzen zur Leber herabsteigen, deutet Verf. als

die Lymphgefässe der Leberoberfläche, womit mau
schwer einverstanden sein kann. Weiter hebt er hervor,

dass die Annahme eines aus dem Herzen zur Leber
gerichteten Blutstroms, welcher eist aus der Leber in

den übrigen Körper verläuft, mit den althergebrachten

Ansichten vom Blutumlauf übereinstimmt. Die Be-

merkung, der hier geschilderte Zusammenhang der
Rumpfeingeweide sei in dem ältesten anatomischen
Holzschnitt, nämlich in KethanTs Fasciculus me-
dicinac (Venct. 1491 und früher), dargestellt, ist nicht

richtig. Bei Ketham kommt nur eine anatomische
Figur vor, nämlich das Weib mit geöffnetem Unterleib

und besonders hervorgehobenen Geschlechtstheilen. Un-
verständlich ist die Bemerkung, dass die Angabe einer

Länge von 12 Ellen für den Dünndarm, den Gedanken
an den Zwölffingerdarm und demgemäss auch die Mög-
lichkeit eines alexandrinischen Ursprungs dieser Schrift

ausschliessc. Bei No. 2 hebt Verf. ganz richtig hervor,

dass es sich hier um eine Zusammenstoppelang aus
drei verschiedenen Theilen handelt (Cap. 1— 3, 4— 10,

11— 19) und dass der zweite Theil wieder aus ver-

schiedenen Bruchstücken zusammengefügt ist (den

dritten bat schon Galenos als Anhang zur Schrift vorn

Hebel erklärt: rä xpo<nu;it>a na ßo/kum). Den ersten

Theil erklärt er für eine Sammlung aus der vor-

aristntelischen Zeit, ohne sich jedoch für einen der

hier in Betracht kommenden Verfasser (Diogenes
Apolliniates, Syenncsios von Kypros, Polybos,
Platoniker) bestimmt auszusprechen. Die ganze
Schrift erklärt er für eine Polemik der Hippckratiker

gegen die ältere Schule, und hält daher für deren Ver-

fasser entweder H
i
ppok rates oder Thessalos. End-

lich hebt er hervor, dass der Sehluss einen Uebergang
zur Schrift vom Herzen bildet. No. 3 hält er nicht

für ein Erzeugniss der nacharistotelischen Zeit, wofür

die Schrift mehrfach ausgegeben winde, sondern für

ein voraristotelisches Erzeugniss, da der Begriff des

Pneuma hier nicht jene bestimmte Bedeutung hat, wie

bei Aristoteles. Bei No. 4 hebt er wieder hervor,

dass die anatomischen Angaben nicht auf Erfahrung

sondern auf Vermuthungen beruhen, was besonders aus

der vorgetragenen Knochenlehre hervorgeht. Kr be-

merkt, dass die Stelle im Cap. 1 : .Thatsäehlich licssen

sich die Krankheiten am besten durch jeDt Theile

heilen, welche die Krankheit verursacht haben, denn

derart würde Jedermann den Ursprung der Krankheit

am besten heilen", auf Grund deren Hippokrates als

d<-r erste Homöopath aufgefasst wird, unrichtig bc-

urtheilt wurde, da die Homöopathie nicht nach der

Grundursache der Krankheit fragt, das Homoion patlios

bedeute für sie nur einen praetisehen Behelf. Dann
wendet er sich gegen die irrige Annahme, Hippo-
k rates schildere hier (Cap. 3) den Ursprung einiger

21
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Gelasse aus dem Kopfe und meint vielmehr, es handle

sich um eine Schilderung der oberflächlichen Gefässc

fii topographischer Ordnung vom Kopfe bis zu den
Gliedmassen, während der eigentliche Gefassursprung in

den Kumpfeingeweiden zu suchen sei. Bei No. 5 hebt

er die Übereinstimmung mit anderen Schriften

kindischen Ursprungs hervor, auf Grund deren auch
diese für knidisch erklärt wurde. Weiter hebt er

hervor, dass in der Schrift von den Gelenken (11.,

L. IV, 108) eine, welche von den Drüsen handelt, er-

wähnt wird und dass die vorliegende dem Inhalte nach
unter die hippokratischen Schriften einzureihen ist.

Die beachtenswerthen Bemerkungen des Verfassers

haben nur den einen Nachtheil, dass er einer be-

stimmten Stellungnahme zu dem Ursprung der be-

sprochenen Schriften auszuweichen bestrebt Ist.

49) Derselbe, Hippokrates o vzduchu. vodäch
a mistech. Trag o. J. 8. 88 pp. (Thomayer's Samm-
lung. No. 55. VI. 2. Böhmische Uebers. der hippo-

kratischen Schriften über Luft, Wasser, i »ertlichkeit.)

— 50) Schwab, Mse.. Bibliographie d'Aristote. Mem.
eourou. p. l'Instit. de France. Paris. 18%. gr. 8.

IV. 880 pp.

51) Senfelder, Leopold, Die hippokrat. Psyehro-

und Tbermothcrapie. Wien. klin. Rundsch. 897. S. A.

8. 63 Ss.

Zusammenstellung aller Angaben der hippokrat.

Sammlung, welche sich auf folgende Gegenstände be-

ziehen: Wirkungen der Kälte und Wärme, Waschungen,
Begiessungen, Bäder, Umschläge, Dampfbäder und
Räucherungen, Wassertrinken. Leider mangelt die not-
wendige Kritik. Ganz abgesehen von dem Standpunkt
gegenüber der hippokratischen Sammlung, den einige

der Neueren auf Grund des Anonymus Londincnsis

einnehmen, lassen sich die Schriften dieser Sammlung
schon aus der Ursache nicht unter einem einheitlichen

Gesichtspunkt auflassen, weil sie ohne Zweifel sehr

verschiedenen Ursprungs sind, sodass zwischen der

Entstehungszeit einzelner gute zwei Jahrhunderte liegen,

binnen welchen die griechische Cultur wesenlliehe

Aenderuugen erfahren hat. Für den practischen Zweck
der Zeit Boerhaave's wäre eine solche Zusammen-
stellung, wie die vorliegende, zweifellos von Nutzen
gewesen, zumindest hätte sie. als in der Geistes-

liehtung der Zeit liegend, ihren Anklang gefunden.

Der Historiker von heute jedoch, wenn er auf dem viel-

bebauten Felde der Hippokratesforschung noch immer
ein Körnchen zu ernten hoffen will, darf den Sammel-
namen Hippokrates keineswegs auf alle unter dieser

Flagge gehenden Schriften ohne genaue Unterscheidung

anwenden. Weiter« ist die alleinige Verwendung der

Littre'schen Ausgabe nicht mehr zulässig, da eine

Anzahl der hippokratischen Schriften in einer besseren

vorhanden ist. Es wäre dem Verfasser, dessen bis-

herige Arbeiten durchweg von grossem Fleisse zeugen,

zu wünschen, dass er diesen in entsprechender Weise
auf einen dankbareren Gegenstand verwenden möchte.

52) Simon, Hugo, Die I.aryngologie des Hippo-
krates. Inaug. - Diss. zum 12. Aug. 1897. Berlin. 8.

32 Ss. (Im Anschluss an Baldewein. Rhinologie des H.

1896. Auf P. Heymanrrs Anregung.)

53) Spaet, Franz, Die geschichtliche Eutwicke-
lung der hippokratischen Medicin im Lichte der
neuesten Forschung. Berlin. 8. 55 Ss. — 54) Der-
selbe, Der gegenwärtige Stand der Hippokratcs-

Frage. Janus. Janv.-Fevr. S. 344—359. (Vergl.

dazu Fuchs. It., Die hippokralisehe Eelitheitsfrage

fs. oben].)

Der von Diels im griechischen Originaltext heraus-

gegebene, von F. S p a e t und H. B e c k h ins Deutsche über-

setzte Pap. Londin. anon. (vgl. Jahresbericht 1893. I. 332.

1896, 286) hat zwar zahlreiche Bereicherungen für die lit-

schichte der altgriechisehen Heilkunde gebracht, aber

zugleich an den Fundameuteu derselben gerüttelt, in-

dem er zu der Frage Veranlassung gab, ob unser.'

Vorstellungen von den Lehren und der Bedeutung fo
Hippokrates der Wahrheit entsprechen. Dann wird

nämlich Hippokrates als ein Pneumatiker geschildert,

welcher der Gaseutwickclung im Körper die wesentli.'^

Rolle bei der Entstehung der Krankheiten zuschreibt.

Diese einseitige Auffassung scheint im Widerspruch m
stehen mit dem humoralpathologischen System, wel che»

die Schriften beherrscht, als deren Verlasser Hippokn

»es gilt.

Allerdings tritt uns die gleiche Lehre in der Ab-

handlung -spt quam* der Hippokratischen Sammlung

entgegen ; aber gerade diese Arbeit wurde ihm bisher

abgesprochen, weil sie weder inhaltlich noch stylUtiw*.

mit den übrigen Werken übereinstimmt, obwohl PlaUl
indirect dafür Zeugniss ablegt.

Da nun der Papyr. ebenfalls für die Echtheit der

letzteren spricht, so entsteht die Frage: Welcher pa

thologischen Theorie hat Hippokrates eigentlich gibu

digt, der pneumatischen oder der Lehre von den vieT

Oardinalsäften? — Wird dieselbe zu Gunsten der pm-u

matischen entschieden, so ergiebt sich daraus, da» wir

uns bisher ein falsches Bild von den Ansichten des

Hippokrates gemacht haben. Derselbe könnte daim

nicht mehr als ein Vertreter oder gar als der Begründe

der Humoralpathologie angesehen werden, wie es hi>

jetzt geschehen ist.

Es ist begreiflich, dass man davor zurücksebrmi

mit Ueberlieferungcn zu brechen, welche im Verla-

der Jahrhunderte die Heiligkeit eines Glaubensartikel-

erlangt haben, und nach Erklärungen sucht, welch' <]

Widersprüche ausgleichen. Vor allen Dingen konir
-

es darauf an, ob die Zuverlässigkeit der Menon-Arist«-

tclischen Angaben über jeden Zweifel erhaben ist

Können nicht in dem Zeiträume von mindestens funfiiz

Jahren . der zwischen diesen und Hippokrates im

Unterschiebungen und Veränderungen des Textes statt-

gefunden haben? Dagegen wird eingewendet, dass d-r

pneumatische Standpunkt des Hippokrates schon vor.

Autoren des Alterthums z. B. Celsus. hervorgehe S i

wird, so dass das Zeugniss Menons dadurch bestätigt wird

Aber folgt daraus mit unabweisbarer Nothwendigkv t

dass Hippokrates stets der gleichen Meinung gtw>i

ist? Kann er nicht in einer frühen Periode st'in^

Lebens pneumatischen Theorien und später humura

pathologischen gefolgt sein, oder umgekehrt? — tieru-

hervorragende Geister sind weit entfernt davon. barV

näckig auf einer Ansicht zu bestehen, sondern f.
stehen es freimüthig, wenn sie durch Thatsarhen tu

einer andern wissenschaftliehen Ueberzeugung bekelr

werden.

Wenn gesagt wird, dass es kaum glaublich i»v

dass derselbe Hippokrates, welcher in den Werken. Üt

ihm zugeschrieben werden, als ein Mann von tiefrr

physiologischer Bildung, als wissenschaftlich hochstebei.

der, an Erfahrungen reicher Arzt erscheint, die unV
deutende Abhandlung über die Blähungen verfasst h»t.

so ist darauf zu erwidern, dass ein solcher Einwurf

aus mehreren Gründen nicht stichhaltig ist. Zunä>>'

weichen die Schöpfungen desselben Autors in Beiuf

auf ihren inneren Werth oft sehr von einander ab

Dann verdient die Schrift über die Blähungen aueb

nicht das geringschätzige Urtheil. welches über sie

fällt worden ist; denn sie stützt sich offenbar auf Er

fahrungen in der ärztlichen Praxis, wie sie in den BV

obaehtungeu über Autointoxieation eine Bestätiguis

erhalten haben, und giebt — wenn auch in einer kritik-

losen und anfechtbaren Form — doch demselh'!

grossen Gedanken Ausdruck, welcher in der Schrift de

aere, aquis et locis und in den Epidemien bebandH!

wird: nämlich dem Gedanken, dass die Luft der Tra/r;
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der Krankbeitskeime ist. Uebrigens wissen wir nicht,

ob sie uns in ihrem ursprünglichen Wortlaut über-

liefert oder durch spätere Abschreiber gekürzt und
verstümmelt worden ist und dadurch die jetzige Ge-
stalt angenommen hat, welche einen ungünstigeu Ein-

druck macht. Vielleicht lassen sich darauf die Ab-
weichungen in der Sprache und Schreibweise zurück-

führen? —
Der Verfasser der .Schrift wollte auf die Blähuugeu

hinweisen, wahrscheinlich nur als eine der verschie-

denen Krankheitsursachen, sie aber keineswegs als die

einzige bezeichnen. Auf die Säfte-Anomalien, die durch
die Krankheiten angeblich hervorgerufen werden, brauchte

er dabei nicht einzugehen. Kr hat sieh daher dieser

Lehre gegenüber weder zustimmend uoch ablehnend
geäussert.

Die Streitfrage über die Stellung des Hippokratcs

ist, wie es scheint, über Gebühr zugespitzt worden, in-

dem man eiueu unüberbrückbaren Gegensatz zwischen

der Schrift über die Blähungen und vermeintlichen

echten Werken des Hippokrates zu erkenuen glaubte.

Ist derselbe wirklich vorhanden? Oder ist es nicht

denkbar, dass beide von demselben Autor herrühren,

der iu einem Werk die ätiologische Rolle des Pneuma
hervorheben, in andern die pathologischen Veränderun-

gen der Säfte-Mischungen im Körper erörtern wollte.

Das Eine wird durch das Andere nicht aufgehoben,

sondern weiter entwickelt, ebenso wie in unserer Zeit

die Cellular-Pathologie dureh die Krgebnisse der Bac-

terienforschung nicht widerlegt, sondern nach einer be-

stimmten Richtung ergänzt worden ist.

Wird die Annahme der Identität des Verfassers

der Abhandlung über die Blähungen mit demjenigen

der Hippokratischen Schriften zurückgewiesen, so köuutc

mau auch den Gedanken in Krwägung zieheu, ob die

erstere vielleicht von einem älteren Arzte des gleichen

Namens herrührt, z. B. vom Grossvater de> grossen

Hippokrates; doch ist dies nichts weiter als eine leere

Vermuthung.
Spaet hat die Schwierigkeiten, welche sich bei

der Lösung der einzelnen Kragen ergeben, eingebend

erörtert und die wichtigsten Bestandteile der Hippo-

kratischen Sammlung einer Untersuchung in Bezug
auf ihren pathologischen Standpunkt unterzogen, um
über ihr Verhältnis^ zum Papyr. Lond. anonym. Klar-

heit zu gewinnen. Dabei gelangt er zu manchen
Schlüssen, die nicht ohne Weiteres angenommen werden
können.

Er giebt ferner eine kurze l'ebersicht der Lehren

der griechischen Naturphilosophen, um zu zeigen, wie

sich dieselben in den medicinischen Schriften der

darauffolgenden Periode wiederspiegeln. Ob sich aber

dieser Kinfluss in der gleichen zeitlichen Reihenfolge

geltend machte, wie die philosophischen Theorien,

lassen wir dahin gestellt. Eben so wenig wollen wir

uns mit den Gründen beschäftigen, aus denen d>e

Autorschaft einzelner Schriften der Hippokratischen

Sammlung bestimmten, im Pap. genannten Aerzten zu-

gewiesen wird.

Puchs bestreitet mit Entschiedenheit die Annahme,
dass die Abhandlung über die Blähungen und die

Schriften de aere, aquis, locis und epid. I und III von

demselben Verfasser herrühren. Wenn er aber unter

den Gründen, mit denen er den Hippokratischen Ur-

sprung der ersteren bekämpft, anführt, dass man, wenn
dies doch der Fall wäre, in Verlegenheit sei, wem
man die Autorschaft der letzteren zusehreiben soll, so

muss darauf erwidert werden, dass es sich vor Allem
darum handelt, die historische Wahiheit festzustellen.

Ganz unpassend sind hier oratorische Vloskcln über

die Undankbarkeit gegen Hippokrates. welcher sich

Diejenigen schuldig machen, die ihn für den Verfasser

einer nach der Ansicht von Puchs minderwertigen
Schrift halten. Hart und ungerecht ist es, wenn

Fuchs, der gegen jede berechtigte Kritik seiner eigenen

Arbeiten überaus empfindlich ist, gegen Spaet den
Vorwurf erhebt, das» ihm Gründlichkeit, Genauigkeit

und Ernst fehlen. Wenn ein Arzt, anstatt dem Er-

werb einer einträglichen Praxis nachzujagen, sich in

derartige wissenschaftliehe Untersuchungen vertieft, wie

Spaet, so hat er damit bewiesen, dass es ihm Ernst

um die Sache ist. Möge ihm die Anerkennving ge-

nügen, die er in dieser Hinsicht von Gelehrten, wie

Dicls und Gomperz, erfahren hat, denen sieh der

Ref. hiermit anschliesst. — P.

55) Stadler, Herrn., Dioscorides als Quelle lsidor's.

Wölfflin's Arch. f. lat. Lexicogr. u. Grammat. mit Ein-

schl. d. älteren Mittelalters. 10. Bd. 3. H. — 56)
Strack, Max L., Die Dynastie der Ptolemaeer. Berlin,

gr. 8. Mit Stammtafel. (Die Ptolemäer spielen in der

Geschichte der Medicin eine so bedeutende Rolle, dass

ein Hinweis auf dieses Werk wohl gerechtfertigt sein

dürfte.) — 57) Trosse, E., Sources of the drugs sup-

plied to the Greeks, aecording to Alexander Trallianus.

.lanus. p. 551—57. — 58) Wachtlcr, Joannes, De
Alemaeone crotoniata. Leipzig. 1890. 104 Ss. 8.

(Kritische Sichtung der Biographie des Alkm. auf (Stund

der wenigen überlieferten Nachrichten und erhalteneu

Fragmente. Zu der x\ugabe des Fragm. b, laut wel-

chem die Ziegen durch die Ohren athmen sollen, be-

merkt Oefele (Janus II. p. 181). es dürfte sich hier

um eine Verwechselung zw. Nase und Ohr handeln, wie

sie in der altägyptiscben Literatur nicht selten vor-

kommt.) — 59) Weber, H., Zu der Schrift xspi

apxair
te bjrpixftf. Philologus, hrsg. von 0. Crusius.

5ß. Bd. 2. H.

60) Weltmann, M., Kratevas. Abhandlungen d.

k. Ges. d. Wiss. zu Göttingen. Phit.-hist. Kl. X. F.

Bd. 2. No. 1.

Kratevas, der Leibarzt des Königs Mithridates VI.,

hat ausser dem Rhizotomikon wahrscheinlich noch ein

grosses pharmacologisches Werk, sowie einen Atlas von

Pflanzen-Abbildungen herausgegeben. Von allem dem
sind nur noch einige Bruchstücke vorhanden, die uns

durch Dioskorides. Plinius, Galen und die Commen-
tntoren des Theokrit und Nikander überliefert worden
sind. Die angeblich von ihm herrührenden Fragmente,
welche Anguillara veröffentlicht hat. sind ihm fälschlich

zugeschrieben worden; sie sind aus Dioskorides entlehnt,

wie Wellmann nachweist. Derselbe zeigt ferner, dass

der Codex Constantinopolit. des Dioskorides in der K.

Hofbibliothek zu Wien echte Bruchstücke des Kratevas

enthält, und dass vielleicht auch die in diesem Codex
befindlichen, für die illustrirten Ausgaben des Dios-

korides benutzten Abbildungen nach den Tafeln des

Kratevas angefertigt worden sind. — P.

VI. Die Medicin des Mittelalters.

1) Albertotti. Giuseppe, L'opcra oftalmoiatriea

di Benvcnuto. nei codici. negli incunabili c Delle edi-

zioni moderne. Modena. 4. Estr. d. Mein. d. K. Accnd.

di S. L. ed A. di Modena. Vol. 12. Ser. 2. p. 27 bis

103. (Musterhafte Zusammenstellung des ganzen Appa-
rats zum Studium der Practica oculor. des Benvenutui
Grapheus. Mit 15 Illustr.) 2) Bergcr, Zu Ben-

venutus Grapheus. Janus. II. S. 290. (Macht auf-

merksam auf eine handschriftliche Uebersetzung der

Practica iu der k. Bibl. in Paris, auf eine noch nicht

benutzte Handschrift in München und auf einen Druck
des J. 1474 )

— 3) Brockelmann, Carl, Geschichte

der arab. Literatur. 1. Bd. 1. Hälfte. Weimar, gr. 8.

240 Ss. (Dieses auf 2 Bände berechnete Werk ist schon

wegen seiner lleissigeii /.n-vnne i-i' -Illing der neuesten

Literaturquellen beachtenswert!). C np. 16, S. 230 40
behandelt auch die Anfänge der Medicin und bespricht

21 •

Digitized by Google



.510 P r S 0 H MANN CND RlTTKR V. Töl'LY, GESCHICHTE DEIl MeDICIN UND DER KraNKHEITKX.

•28 Aerzte, von Abu Hasan b. Ali b. Sahl b. Rabn bis

auf Abu l'Farag Ali b. al Husain Hindu.) — 4) Cba-
hert, S., De latinitate Marcelli in libro de mcdicamentis.

These. Poitiers. 8. 140 pp. Paris. 5) Megen-
berg, Conrad v., Das Buch der Natur. In neuhochd.
Sprache bearb. und mit Anmerk. versehen von Hugo
Schulz. Greifswald. Ab. X. 445 Ss. gr. 8. (Diese

erste Naturgeschichte in deutscher Sprache lag bisher

in der Augabe von Franz Pfeiffer vor [Stuttgart.

1862. 8. 807 Ss.]. Trotz des angehängten, 247 Seiten

umfassenden Wörterbuches bot das Lesen doch mancher-
lei Schwierigkeit. Auf jeden Fall war es zeitraubend,

ein 1' instand, der heutzutage nicht hoch genug ange-

rechnet werden kann, l'm so willkommener ist diese

neuhochdeutsche Bearbeitung. Wir bedürfen dringend

neben der diplomatisch treuen Wiedergabe älterer

Schriften auch solcher Angaben, welche uns gestatten,

binnen Kurzem den Inhalt zu überblicken und deren

leicht zugängige Gestalt sich dazu eignet, auch das

Interesse weiterer Kreise für den tiegenstand zu wecken.)
— 6) Ehlers, H., Zur Pharmacologie des Mittelalters

unter besonderer Berücksichtigung der Aureolae des

Johann v. St. Amand nebst einem Nachtrag zu den-

selben. Diss. med. Berlin. 1895. 27 Ss. -- 7) Fies-
singer, d'Oyonnax Charles, Les memoire* partielles

d'apn's St. Augustin. Janus. p. 535 36. (Bemer-

kungen des Kirchenvaters über Erinnerungsbilder von
Sinneswahniehmungen. — P.)

8) Gabotto. Ferdinando. Sulla condizione della

medicina publica c privata in Piemonte prima del 1500.

Arch. p. le scienze med. Vol. 21. No. 14. p. 365—93.

Der Gegenstand ist zwar von Malacarne bereits

behandelt worden (1786— 89), doch ist Letzterer, sowie

seine Absehreiber, Boniuo (1842) und Trompeo, nicht

immer vertrauenswürdig, so dass eine qucllenmässige

Skizze der Mcdicin in Piemont bis zum Jahre 1500.

wie es die vorliegende ist. willkommen geheissen wer-

deu muss. Verf. bespricht zuerst die Aerztecollegien.

In Vercelli ist ein solches erst seit 1545 bekannt. In

Asti dürfte es bereits Anfangs des 14. Jahrhunderts
bestanden haben, da das erhaltene Privileg für das

Aerztecollegium vom Jahre 1379 als Bestätigung be-

standener Hechte lautet (eonlirmatio immunitatis). Kür
Turin besteht ein Statut aus dem Jahre 1448. Der
Verf. giebt einen ausführlichen Auszug daraus. Kr ist

ein willkommener Beitrag zur Geschichte des ärztlichen

Standes. Das Cul legitim bestand aus drei Klassen von

Aerzten: 8 doctores numerarii, 15 supernumerarii und
eine unbestimmte Zahl von bonorarü. Zur Aufnahme
war der Nachweis des Bürgerrechts oder des Adels

nöthig. Die Aerzte waren gleichzeitig doctores medi-

cinae et artium. Die Promotionen werden ausführlich

geschildert. Die Kosten einer solchen waren hoch

(104 Gulden 6 Groschen). Die Ausübung des Berufs,

das Yerhältniss zu den Apothekern erfährt eine aus-

führliche Berücksichtigung. I nter den piemontesisehen

Aerzten. deren Werke im Druck erschienen, ragen be-

sonders hervor: Pietro di Bairo (1507 und 1513). Ber-

nardo Gagliardi (1528). Pantaleone da Confienza (1500)

und im 14. Jahrhundert ein gewisser Giacomo. Der
Inhalt ihrer Schriften bezieht sich zumeist auf Phar-

macie und Hygiene. Der letzteren widmet der Verf.

seine Sehlassworte. Hygienische Maassregeln waren in

den Städten Casale. Turin, Asti. Jvrea, Chivasso, Pine-

rclo in die Gesetzgebung aufgenommen. Als Anhang
folgt eine l'ehrrsicht der ärztlichen Bezüge in den Jah-

ren 1380-1503.

9) Gould, George M. and Walter L. Pyle, King
Arthurs medicine. .1. Hopkins hosp. Bull. Vol. VIII.

No. sl. Dec. p. 239—46. (Medicinisches in den Dich-
tungen -Merlin, La morte au roi Artur. Le conte de la

< harrette*.) — 10) Herkner. Wilhelm. Kosmetik und
Toiicolegic nach Wilh. TOD Saliceto. Inaug.-Dissert. z

10. Dec. 1897. Berlin. 30 Ss. 8. (Anschluss au <1.

Dissert. von Grunow. Loewy. Auszüge aus Bd. 3 u. 4

der Summa uebst Mitthciluug von Interpolationen zum

B. 3 aus d. Cod. Amplou. Erfurt. F. 240. Auf Pa-

gel's Anregung.)

11) Höfler, Max, Uebcr germanische Heilkunde.

Janus. IL S. 10-22, 137-52.

Volksmedicin, Volkssage und vergleichende Sprach

forschung bilden die hauptsächlichen Quellen, aus den-n

der Verf. bei seiner Darstellung der altgenuauischti.

Heilkunde schöpft. Eingehend schildert er den KinflV«.

den man den Dämonen auf die Entstehung und Heilung

der Krankheiten zuschrieb, die Thätigkeit der Medicin-

männer und Zauberer und die Rolle der Frauen in 'irr

Krankenpflege und Geburtshilfe. Er erinnert dabei an

das Besprechen, Beschreien, an die Zauberformeln utid

Hünen, das Anblasen und Bestreichen, zählt dann die

Arzneipflanzen auf, welche im Gebrauch waren, hebt

die Räucherungen, Bähungen und Bäder mit wohlrie-

chenden und uarcotischen Kräutern hervor und gedenkt

einiger Behandlungsmethoden. Dahin gehörte das Ln.-

tauchen kranker Glieder in heilige Quellen oder in da«

fliessende Wasser und der Spaziergang in früher Mor-

genstunde durch die thaubedeckten Wiesen, wie es

dureh den Pfarrer Kneipp wieder empfohlen worden i«'..

Ferner erwähnt er die Reigentänze bei Volksseurhm

und das Fasten und beschreibt die chirurgischen Yrr

richtungen, nämlich die Castration, die an Thieren aus

geführt wurde, die Trepanation, die Wundbehandlung
die Stillung der Blutungen, den Aderlass, die Behand-

lung der Verrenkungen und Kuochenbrüche und dt«

Geburtshilfe. — Der Aufsatz kann an vielen Stellen er-

gänzt und der Inhalt, der sich häutig nur auf Wahr-

seheinlichkeitsschlüsse stützt, durch Thatsachen bestä-

tigt werden, wenn der Verf. die altgermanische Lite-

ratur einer genauen Dursicht unterzieht. — P.

12) Kaufmann, Dav., Zur Biographie Maimuni'«

Monatsschr. f. Gesch. u. Wissenseh. des Judenthurav

Hrsg. von Braun und Kaufmann. N. F. 5. Jat:;

10. Hft. — 13) Kauffmann, Junius. Leber Incision-u

nach IL v. Mondeville. Inaug.-Dissert. zum 23. April

Berlin. 8. 40 Ss. (Forts, der Dissert. von Diestel-

Laemmer, Kahle. Kleinhaus, Lesshaft, Niendorf, Ru

dolph, Wagner, Weber über M. v. Mondev. Auf Pa

gel*s Anregung.) — 14) Krabmer, Hugo. Die Pro-

gnostik und Heilmittel der Verletzungen nach H. von

Mondeville. Inaug.-Dissert. zum 17. Deeemb. Berlik

8. 30 Ss. (Ucbersctz. von Cap. 9, Doctr. 1, Tract, 2.

Auf Pagel's Anregung.)

15) Krumbacher. Karl, Gesch. d. byzant. Lite-

ratur von Justinian bis zum Ende des oström. Reiche

(527 -1453.) 2. Aufl. Bearb. unter Mitwirkung vk,

A. Ehrhard und H. Geizer. München. Lei. s

1193 Ss. (Iwan v. Müller's Handbuch d. class. Altcr-

thumswiss. 9. Bd. 1. Abth.)

Die Notwendigkeit nach kurzen 7 Jahren eint

zweite Auflage der Geschichte der byzantinischen Lit<

ratur zu veranstalten, zeugt vou dem erfreulichen Fort-

schritt unserer Zeit, welche sich ehemals ganz brart

liegenden, weil ungekannteu Abschnitten der Cultur.

zuwendet. Das vorliegende Buch ist eine Zierde de«

Müller'seheii l'nternehmens. Es enthält ein ungealn'

umfangreiches Material in sorgsamster Weise geordn-:

und dem neuesten Standpunkt der Forschung ent

sprechend behandelt. Auf eine kurze Einleitung IV

griff und allgem. Geschichte d. byzant. Literatur, O.i

raeteristik. internationale Culturbeziehungen folgt dr

Darstellung der prosaischen Literatur (S. 37— f>." s

dann die der poetischen (S. 639—786), sowie die der

vulgär griechischen (S. 787— 910). Daran reiht sich

als sehr dankeuswerthe Zugabe ein Abriss der byia::

Kaisergeschichte (S. 911 — 1068.) Die Aufnahme die- -
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i »piUls in «in literaturgcscbichtlicbes Werk ist » in Zu-

t
v<it.iodniss an die moderne und sicher wohlbegrüudctc

• ,-r mm welche die Gescbicbtaföfsebuog, befasse

; l

..... nun nr.i w- l. h' iu Zweige Immer, in innigen

/usamroenhang mit der Culturgeschichte zu bringen

jai'btet, unter der Voraussetzung, dass die Leistungen

lts nenseblicbeu Geistes mit den allgemeinen Cultur-

kdir.gungen auf das engste verknüpft sind. An diesen

Uhang reiht sich eine umfangreiche allgemeine Biblio-

graphie (S. 1068—1144) und zum Schlüsse folgen noch

'mg* Regenten Verzeichnisse (S. 1145—52) d. ostrüm.

Ku»er, latein. Kaiser von Constautinopel, Kaiser von

TrapfJUüt. Sasanidcn, Seldscbuken. osman. .Sultane,

^rben. Bulgaren, die orthodoxen Patriarchen vou Con-

»ttntinopcl (315—1580), die lateinischen Patriarehen

I3rt4— 1524), römische Papste (307—1521.) Kin aus-

•uLrliolie 1

* Register der Personen und Namen vei voll-

ständig dü Ganze (S. 1153— 93). So ist in der sorg-

liltigsten Weise der ganze gelehrte Handapparat zu-

(nUMDgebracht, dessen mau bei .Studien in diesem

riebe bedarf und jedes Lob begründet, das man diesem

W<rke spendet. Die medieinischc Literatur nimmt in

im Ganzen einen ziemlich untergeordneten Rang ein

(S. 618—20). Die ärztlichen Hauptschriftsteller siud

i>ur gestreift : Oribasios, Alexander von Tralles, Paulos

ton Argina, Theophilos (als Protospathar unter Kaiser

Hrraklias angeführt, was noch sehr zweifelhaft bleibt),

»t'phanos aus Athen. Johannes von Alexandria, Stc-

; Linas von Alexandria. dann der Iatrosophist Leon,

IcleUot) Theophancs Nonos. die Kphodia tu apode

ouuto* (l'ebersetzuug eines Anonymus aus Abu Dseha-

far Achmed ben Ibrahim), Konstantinos aus Khegion,

"yoesios, Symcon Seth, Michael Psellos, Demetrios Pc-

pigometRis. Nikolaos Myrcpsos, Johannes Aktuarios,

•hliesslich Georgios Chouiates, Isaak Taxeotos. sowie

die Verfasser der verschiedenen Iatrosophien, Recepten-

>ji.\mluiigen u. s. w. In vorzüglicher Weise ist Inn-

igen die Bibliographie dieses Abschnittes behandelt.

Sie ist folgendermaassen angeordnet: 1. Ausgaben:
A. Sammlungen, B. Specialausgabcn mit den dazu ge-

lingen Kinzelschriften und Uebersetzungcn. 2. Hilfs-

mittel: A. Allgemeine Werke, B. .Specialschriften,

f. Zur Ueberlieferung. Auf den Inhalt eines so um-
bngrekherj Werkes kann hier nicht eingegangen wer-

:• !.. Ks möge genügen, aul dessen musterhafte Au-
1 rdaung hinzuweisen.

16) La lande, Emmanuel, Arnaud de TUlenenve,
*a Tie et ses oeuvres. Paris 1S96. 4. 199 pp. Av.

ff-rtr. et 1 pl.

Eine für eiue Doctorthe.se (10. Januar 1896) sehr

achtbare Arbeit. An der Sorgfalt der Hinrichtung merkt
man nicht nur die Anregung, sondern auch die Mit-

«irkung von Laboulbene. Seit der Biographie von
•I de Baitie l'Aix 1719. 197 pp.) ist dies die umfang-

reichste und eingehendste Arbeit über Arnold von Villa-

aova. Indess ist sie keineswegs unanfechtbar. Dies

*';ebt sich gleich im ersten Capitel kund, welches auf

di« Einleitung (diese liefert einen Ueberblick der Me-
than im 13. Jahrh.) folgt. Hier lässt sich der Verf.

nicht lange auf die verschiedenen Ansichten über die

Person des Arnold ein. Einigermaassen begründet ist

Mir. dass jener Arnold, den er meint, sicher in Frank-

reich und zwar in der Provence, sehr wahrscheinlich in

Villeneuve-Loubct (Arrond. de Grassc) geboren wurde.

Parin lässt er ihn die mehr minder bekannten Wande-
rungen antreten: Aix, Paris (wo er sich lü Jahre auf-

hielt and magister in artibus wurde), Montpellier (hier

Miel» er 12 Jahre), Spanien (1280-86), Italien (bis

13*0;. Montpellier, Paris (1299), wo er der Ketzerei an-

geklagt, aber treigesprochen wurde (12. Ocfc 13CH*).

Genua (17. Nov. 1301), Rom (1304), Sicilien, Avignon,

Montpellier (hier 8. Sept. 1308). 1309 wurden seine

15 Thesen verdammt. Daun zieht er wieder nach

Spanien, Sicilien, Neapel, und wieder nac h Paris (131 1),

flüchtet nach Palermo, wird au die Küste vou Afrika

verschlagen, kehrt zurück und stirbt angesichts von

Genua. So wie der Verf. diese Lebensgeschichte ver-

dachtlos schreibt, ebenso verhält er sieh im folgenden

Abschnitt zu den Werken des Arnold. Er hält alle in

den gedruckten Ausgaben der ,Opera Arnaldi" enthal-

tenen 65 Schriften für echt, liefert für jedes eine kurze

Inhaltsangabe und führt ausserdem zu jedem die vor-

handenen Handschriften an. Diese bibliographische

Arbeit ist sehr schätzenswerth. In deu folgenden Ca-

pitelu werden die Kenntnisse des Arnold behandelt,

sofern sie sich auf die Anatomie, Physiologie. Patho-

logie, Therapie, Chirurgie, operative Medicin, auf die

Geheimwissenschaften, die Philosophie und Religiou be-

ziehen. Endlich wird Arnold als Mensch und als prae-

tischer Arzt betrachtet. Der Verf. gelangt zu dem
Schlüsse, dem Werke Arnold** fehle die Einheitlichkeit

und die Harmonie, welche einem als methodisch durch-

geführten Ganzen eigen sein sollen. In diesem Schlüsse

steckt der Mangel de* mühevollen Unternehmens, dem
sich La laude unterzog. Er hätte zum Ausgangspunkt
der ganzen Arbeit werden sollen. Dass der „Opera
Arnaldi" die Einheitlichkeit mangelt, ist eine längst

bekannte Thatsaehe. Die künftige Forschung hat sich

mit der Frage zu befassen, welche dieser zusammenge-
würfelten Schriften gehören zu einander, welches sind

die inneren und äusseren Merkmale der sich ergebenden

Gruppen. Nur auf diesem kritischen Wege wird einmal

Licht in diese Sache kommen, falls nicht ungeahnte
Funde aus älterer Zeit uns dieser mühseligen Arbeit

des vergleichenden Studiums entheben. Deu Schluss

der Schrift bildet eine wieder sehr fleissig eingerichtete

Bibliographie. Wegen dieser sowie wegen der vorher-

gehenden wird die Arbeit dauernd geschätzt bleiben.

Der sonstige Inhalt ist jedoch wegen des verfehlteu

Plans und Mangels an Kritik geringwerthig. Zu rügen

sind Nachlässigkeiten, wie die, dass der Verf. S. 30 zu

dem Schlüsse gelangt, Arnold sei 1235 bis 1240 ge-

boren, in den Schlußfolgerungen S. 177 jedoch als

ersten Punkt aufstellt, er sei um 1245 zur Welt ge-

kommen.

17) Loewy, Eugen, Beiträge zur Kenntnis* und
Würdigung Wilhelms von Saliceto. Inaug.-Dissert. zum
7. August 1897. Berlin. 8. 30 Ss. (Auf Pagel's

Anregung. Im Anschluss an die Abhandlung von
Grunow [k. 1. DiätetikJ. Auszüge aus B. L, Cap. 2

der Summa mit Benutzung des Erfurter Codex. — 18)

Margoniner. Georg, Die Behandlung der Quetschungen

nach Moudeville. Inaug.-Dissert. zum 23. April 1897.

Berlin. 8. 30 Ss. (Auf Pagel's Anregung.) — 19)

Mollicrc, Statistiquc lyonuaise au moyeu-ägej demo-
graphie et assistance des pauvres. Lyon med. 29. Nov.

1896. - 20) Moore. C. IL, Die medicinischen Recepte

in den Miscellanea Tirouiana. Archiv für latein. Lexi-

cogr. und Grammatik mit Einsehluss des älteren Mittel-

lateins von Ed. Wülfflin. X. Bd. 2. Heft. — 21) Neu-
haus, Max, Leber Abscesse nach Heinrich v. Moudeville.

Inaug.-Dissert. zum 13. Juli 1897. Berlin. 8. 30 Ss.

(Auf Pagel's Anregung.) — 22) Nicephori Blem mydae
curriculum vitae et carmiua nunc primum ed. August
Heisenberg. Leipzig. 1896. CX. 136 Ss. (Bibl. script.

gr. et rom. Teubn. [Blemmydes nimmt unter den by-

zaut. Schriftstellern des 13. Jahrhunderts eine hervor-

ragende Rolle ein (vgl. Krumbaehers Handb. S. 445u.f.).

l'm so dankenswerter ist die Absicht, ihn in der hand-

lichen Teubner'schen Ausgabe zugängiger zu machen.
Dies bewirkt vor Allem die lange Einleitung, welche

der Herausgeber dem Text der Gedichte vorangehen
lässt. Bekanntlich gehen unter dem Namen des B. im
Cod. vindob. med. gr. 45 (Nessel), sowie in Pariser

Handschriften einige medieinischc Abhandlungen, welche

Krumbacher ihm absprach. II. nimmt sie für Hl. in

Anspruch, da dieser erwähnt, er habe auch JJpoof

AnXrjlxaätioiif geschrieben, mit der Bemerkung ri x/'V
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xaruksfso zftoartfofnaq w'jzüi*.]) — 23) Novati, Fran-

cesco. Maestr' Ugolino da Montccatini mcdico del sec.

14. cd il suo tratt. de bagni tcrmali d'Italia. Mem. d.

R. Inst. Lomb. di sc. c lctt. vol. 20. ser. 3. vol. 6.

fasc 3. p. 143— Gr.. Milano. 189G. — 24) Osterroht,
Wilhelm, Ucber die specielle Abscessbchaudlung nach
H. v. Mondcville. Inaug.-Diss. zum 13. August 1897.

Berlin. 8. 26 Ss. (Anschluss an die Diss. v. Neuhaus,
Juli 1897.) — 25) Pagcl, Julius, Miscellanea 1. Janus
Jan.-Fev. 1897. p. 331. (Macht aufmerksam auf einen

Sammclband d. Amploniana in Krfurt. Er birgt eine

Absehr. der Practica des Benvenutus Graphcus, welche
zahlreiche Varianten zu der Berger- A uracher'sehen Aus-
gabe [Münch. 1884—8GJ enthält, sowie eine verstümmelte
Abschr. des Thesaurus pauperum.) — 26) Derselbe,
Miscellanea 2. Janus. Ibid. p. 371—74. (Veröffentlicht

den Anfang des Tractats „mihi eompetit* von Thomas
v. Sarepta, einem schles. Arzt des 14. Jahrhunderts,

nach einer Erfurter Hs.) 27) Derselbe, Misccllauca 4.

Ibid. p. 375—77. (Nimmt die Priorität in Anspruch,
auf Theodorich und H. v. Mondcville als Antiseptiker

hingewiesen zu haben [1891]. Stellt eine gewagte
Conjcctur auf, der zufolge bereits H. de Mondcvillo von
der (iesehossentfeniung mittels des Magnets spricht,

welche Methode bis auf Fabriz v. Hilden verschollen

blieb.) — 28) Putman, Gco. Häven, Hooks and their

makers during the middle age. Vol. J. 476— 1600.

London. 1896. XXV1L 459 pp. gr. 8. (Die erste zu-

sammenhängende Darstellung des mittelalterlichen Buch-
wesens in englischer Sprache. Behandelt auch das Buch-
wesen der ersten Universitäten.) -• 29) Rashdall, H.,

The universities of Europe in tho middle age. 2 vol.

in 3 parts. 8. Oxford. 1895. — 30) Kawitzki, Nathan,
lieber accidentelle Wundkrankheiten nach Heinrich
v. Mondcville. lnaug -Dissert. zum 23. April 1897.

Berlin. 8. 32 Ss. (Fortsetzung der Dissert. v. Klein-

haus, Diestel-Latnnier, Lesshaft, Weber, Wagner, Kogge,
Niendorf, Rudolf über U. v. Mondeville. Auf Pagel's

Anregung.) — 31) Reitzenstein, Richard, Gesehichtc
der griech. Etymologica. Ein Beitrag zur Geschichte

der Philologie in Alcxaudria und Byzanz. Mit 2 Taf.

Leipzig. IX. 408 Ss. lex. 8. (Grundlegende Arbeit,

stellt fest, wie Photios auf Grund des gesammelten
Stoffes das erste Wörterbuch [R. nennt es Etymologikon
genuinum] compiliren und am 13. Mai 1882 beenden
liess. ohne es abgeschlossen zu haben. Auch das Etym.
parvum geht aul ihn zurück. Aua dem Genuinum ent-

stand dann das Etym. gudianum. Das Etym. magnum
entstand im 1. Viertel des 12. Jahrhunderts aus ver-

schiedenen Quellen, ebenso das des Syraeon. Aus diesen
schöpft Varinus, Phavorinus, Camus, Zonaras. Reitzen-
stciu's Arbeit weist Schritt für Schritt die Entstehungs-
weise dieser Etymologika nach. Dieses höchst mühselige
Unternehmen ist in der glücklichsten Weise gelöst. Mit
Rücksicht auf die Bedeutung der Etymologica für die

Kntwiekelung der medicinischeu Nomenclatur, sowie als

Fundgrube für die Feststellung mancher noch wenig
berücksichtigten Einzelnheiten der byzant. Medicin [die

Arbeit von Corlicu 1885 ist eine sehr oberflächliche

Skizze] verdient dieses Werk auch von ir.edicinischcr

Seite die vollste Aufmerksamkeit.) — 32) Rubin, S.,

Die Krk'-nntnisstheorie Maimon's in ihrem Verhältniss
zu Cartesius, Leibnitz, Hume und Kaut. Berner Studien
zur Philosophie und ihrer Geschiente, herausgeg. von
Ludw. Stein. 7. Bd. 57 Ss. gr. 8.

33) Töply, Robert Ritter von, Studien zur Ge-
schichte der Anatomie im Mittelalter. Leipzig u. Wien.
1898. 8. 121 Ss.

Der Verf. zeigt, welches anatomische Wissen Galen
hinterliess. und wie dasselbe in der Zeit bis Mondino
verarbeitet und erweitert wurde. Zu diesem Zweck hat
er das gesammte hierher gehörige literarische Quellen-
material zusammengetragen, nach Text und Inhalt ge-

prüft und zur Grundlage seiner Schlusslolgerungen ge-

macht, Er beginnt mit den Nachrichten über die Vor-

gänger Galen's, liefert eine Ucbersicht über dessen

anatomische Kenntnisse, wendet sich dann zu den By-

zantinern und bemerkt, welche Ergänzungen und Be-

richtigungen die anatomischen Angaben Galen's von

ihnen erfuhren. Dabei bespricht er die anonyme

drT>iyiuyyj t/wam/xur,, welche er für das Werk eines

tirammatikers erklärt, der es aus Aristoteles zusammen-

stellte, sowie die literarischen Beziehungen des Oribaski-

zu den anatomischen Schriften von Galen, Kalos,

Lykos und Soranos. Hierauf zieht er die cncyclopi-

dischen Werke des Gregor von Nyssa, des Nemesis,

dessen Bedeutung für die Naturwissenschaften nach

seiner Meinung von den Historikern überschätzt worden

ist, des Meletios und das anatomische Lehrbuch ia
Theophilos in Betracht, stellt dabei dessen angeblich'-

Verdienste um die Entdeckung des N. olfactorius richtig

und schliesst daran einige Bemerkungen über die ety-

mologischen Bücher, welche sich auf anatomische Gegen-

stände beziehen.

Der zweite Abschnitt beschäftigt sich mit dem Be-

trieb der Anatomie bei den Arabern, giebt Autschlüs«

über die Lebensschicksale der anatomischen Auton-n

und ihre Leistungen und entwickelt, wie sie sich dur-h

die Uebersctzungen der Werke des Alterthums all-

rnälig zu einer selbstständigeu Auffassung der Wissen-

schaft hindurcharbeiteten. Der dritte Abschnitt ent

hält die Geschichte der Anatomie bei den Romauen im

Mittelalter. Der Verf. erörtert den Werth der anale-

mischen Angaben des Isidor von Sevilla, die Leistungen

Constantin's des Afrikaners, und der Salernitanischei.

Schule, den Inhalt, der Anatomie des Magisters Richarde,

deren Entstehung er in die Zeit von 1166-1181 setzt,

und die Bedeutung der Schule von Bologna, zu deren

Producten er auch die Pseudo-Galen'sche Anatomu

vivorum rechnet. Er bespricht ferner die anatomischen

Capitel in den chirurgischen Werken des Wilhelm von

Saliceto und Henri de Mondeville und die naturwisseu

schaftlichen Notizen des Thomas von Cantimpre und

Bartholomäus Anglicus.

Töply 's Arbeit ist ein Zeugniss bewunderungs-

würdigen Fleisses und selbstloser Begeisterung für die

Sache. Sie bildet eine werthvolle Vorarbeit für eine

Geschichte der Auatomie. — P.

34) Väri. Rud., S. Gregorii Nazianzeni codici>

Medico-Laurcnt. collatio. CBespr. von W. Peez in

Byz. Zeitschr. 6. Bd. 3. u. 4. Heft. 2. Abth.) -
35) Wer nicke, Robert, Aus dem Autidotariura itt

Henri de Mondeville. Inaug.-Diss. z. 27. Aug. 1S97.

Berlin. 8. 30 Ss. (Auf Pagel's Anregung.) — 3G)

Zimmermann, Walther, Die Lehre von der Cauten-

sation nach Mondeville. Inaug.-Diss. z. 27. Apr. 1837.

Berlin. 8. 40 Ss. (Auf Pagel's Anregung.)

VII. Die Medicin der Neuzeit.

1) Allen, H., Two scientific worthies (Sir Thomas

Browne, Sir Thomas Stamford Raffles). Pop. Sc.

Month. N. Y. 1896/97. p. 80- 89. — 2) Allen.

S. E,, The evolution of modern medicine. Allanta M.

and S. J. 1896/97. N. t. XI IL p. 577—94. - 3)

(Anonym.) Prof. L. L. Hirschmann's Jubiläum.

Charkow. 1896. 4) (Anonym.) A record of tht

progress of the medic. sciences in the Victorial Age.

B. M. .1. June 19. p. 1521—1648. (Festschrift zum

Jubiläum der Königin von England. Eine umfassend?,

reich illustrirte Geschichte der Medicin der letiten

60 Jahre, eine treffliche Grundlage für eine Darstellung

der Geschichte der Medicin des 19. Jahrhunderts.) -

5) (Anonvm.) Mediciue and the medical man 1837 t-

1897. l.änceL June 19. p. 1687—1701. (Mit den

Portrait* von Huxley, Pasteur, Jenner, Lister.

Simpson. Simon.)* — 6) (Anonym.) The twelth

intern, medic. eongress Moscou 1897. Medicine. pa>t
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and preseut, iu Kussia. Suppl. to the Luicct. Aug. 7.

p. 342—74. (Uebersicht der Geschichte der Medicin
in Russland, besonders der Gegenwart. — 7) (Anonym.)
Historie, notes on medicine, surgery, and quackerv.
t— IV. Lancet. March 6., 27., April 10., May 29.

(No. IV behandelt die Thätigkeit einiger für Liverpool

bedeutender Acrztc aus dem Anfange dieses Jahrhund.,

darunter Th. St. Traill, Th. Blackbum, Solomon,
J. Carson, P. Crompton.) — 8) (Anonvm.) Karl

Friedrich Canstatt (• 11. Juli 1807, f 9. Marz 1850,

Prof. an der Universität Erlangen seit 1844.) Wiener
med. Wochenschr. — 9) (Anonym.) Edouard Nicaisc
(• 1838, t 1896.) Discours prononces le 3. aoüt 1896

aux obsiques, Principaux article necrologiques publies

sur le dr. E. N. Titres universitäres et acadeniiqucs,

principales publicatious etc. du dr. E. X. Paris. 8.

54 pp. (Mit Portrait.) — 10) Bcttelheiiu, Anton.
Hiograph. Jahrbuch und deutscher Xecrolog. 1. Band.
86 Bogen Lei. B. Berlin. Mit den Bildnisseu von

Treitschke u. du Bois-Reymond.) — 11) Burg,
0, L. van der, Les recherches scientif. dans le labora-

toire pour anat. patholog. et pour bacteriologie ä Welt-
vreden (Java), spec. cclles, faites cn 1895. Janus.

p. 594 97. (Die ersten Nachrichten über die Gesuud-
heitMerbältuisse iu Java gab 1642 J. Bontius, Ar-

chiater iu Batavia. Seit 1779 erschienen einzelne ärzt-

liche Mittheilungen in den „Verhandt-Iingen* der bat.

Genossenschaft für Künste und Wissensch., gegr. 1779,

weiter im „Natuur- en Geneeskundig Archicf voor Ne-

derl. Indii* 1844—47. Seit 1851 besteht die „Geneesk.

Tijdschr. voor Ncderl. Indii". 1887 hat Pekelharing
die Gründung eines patholog. Instituts in Weltvreden
[Batavia] durchgesetzt. Vorsund ist Dr. C. Ejkman.
Verf. giebt weiter eine Uebersicht der aus diesem In-

stitut hervorgegangenen Arbeiten.) — 12) Chavee-
Leroy, La medecine au 18. et au 19. s. Le Medec.

1895. Xo. 6. — 13) Decugis, Le medecin et les

merveilles de la medecine contemp. 18. Paris. Soc.

d'edit. scientif. — 14) dcl Gaizo, Modestino, Del roo-

vimento delle science mediebe da Vesalio ad Harvcy
(1543— 1628). Milano. (Vortrag zur Eröffnung seiner

Vorlesungen über Geschichte der Medicin an der Uni-

versität in Neapel.) — 15) Derveaux, Consultation

medicale donnee, en 1748, ä un Francas habitant les

Indes Orient. Janus. Jan.-Eevr. p. 834—43. (Zwei

Abschriften aus einer Bs. der Nat.-Bibl. in Paris. Die

erste bezieht sich auf den Gesundheitszustand in In-

dien während der Zeit vom 6. Ubtober 1741 bis Jan.

1748, die zweite giebt einen au Molare gerichteten

ärztlichen Rathschlag.) — 16) Doyen, Eugene, Mai-

sonneuve. Arch. prov. de Chir. VI. 6. p. 888—92.
Mit Portrait. — 17) Dudley, P., 1796 — Bahne-
rn an n — 1896. S. Am. Anst. Ilomoeop. Philadelph.

1896. 123—44.— 18) Folet, Moliere et la m.'deciuc

de son temps. 8. 221 pp. Lille.

25) Fossel, Victor, D. Consilien des J. B. Mon-
tanus an d. steier. Familien Teuffenbach u. Stubenberg

a. d. 16. Jh. Mitthlgn. d. Vereius d. A. in Steiermk.

No. 5 u. 6. S. A. Graz. Lex. 8. 23 Ss.

Uebersctzung folgender Stücke aus der Sammlung
der Consilien des Montanus: 1. Ueb. d. unterdrückte

Menstruation der Gattin des Servatius von Teuffenbach

1549. 2. Ueb. den weissen Fluss ders. 3, lieber die

Gelenksgicht eines Herrn v. Stubenberg. 4. u. 5. Ueb.

d. Leiden des Balthasar v. Stubenberg. Es handelte

sich um einen paralyt. Klumpfuss bei essentieller Kin-

derlähmung, worüber bereits 1548 Audr. Vesal ein Gut-

achten abgegeben hatte. No. 4 giebt ein Gutachten

der paduaner Professoren Belacatus, Frisomelica und
Montanus, No. 5 eines des letzteren. Mont. erweist

sich als strenger Galenist. Die gelungene Uebersctzung

begleiten zahlreiche erklärende Anmerkungen. S. 1 ist

Eustachi zu lesen statt Eustacchio, S. 5, Anm. 2, ist

zu bemerken, dass J. P. Urasso nicht nur durch d.

Bearbeitung der Schrift des Arctaios bekannt wurde,

sondern auch durch die gleichzeitig veranstaltete Aus-

gabe der Schriften des Palladios (zu Hippokr. B. v. d.

Volksseucheu), Rufos, Theophilos, Stephanos v. Athen
(diese in d. Uebers. des Aug. Gadaldini.)

26) Foy, George, An historical autop>y. Janus.

p. 572— 73. (Protocoll des Leichenbefundes vom
10. März 17U0 an Wilhelm 111. König von England.) —
27) Funck -Brentano, Franz, Gifte und schwarze

Kunst am Hofe Ludwigs XIV. (Schi.) Deutsche Revue
hrsg. v. R. Fleischer. 21. Jhg. Dec. 1896. - 28)

Gros, Un medecin des colouies au 18e s., Pouppee-
Desportes. Arch. de med. nav. 1896. — 29) Güns-
burg, M. D., D. Loudouer berühmten Hcilkünstlerinneu.

(1786-9). Wschr. des Journ. „Pract. Med." IS96.

No. 14. (Russ.) — 30) Gussenbauer, Carl, In me-
moriam Th. Billroth. Wien. klin. Wschr. No. 45.

S. 982—86. — 31) Herrgott, Le prof. Stoltz. Anns,

de Gyn. Xov. 1896. — 82) Hol ler, Memming. Aerzte

aus d. Familie Khrhart. Vortrag vom 16. Jan. 1897.

Memmingen. 36 Ss. kl. 8. (Behandelt folgende Mit-

glieder dieser Familie, welche in Memmingen 1639 bis

1817 ansässig war . Balthasar (1639— 1706), Joh. David
(1676—1727), Joh. Balthasar (1700—56), Joducus U740
bis 1805), Gotllieb von E. (1763— 1826), Joh. Christoph

von Ehrbart (1794—1817.) — 33) Uorand, Notice

hiographique sur Rollet. Lyou. med. 1896. 27. dec.

— 34) Kugel, August, Untersuchungen zu Molieres

medicin malgrelui u. seinen Hauptquellen. E. Beitr. z.

M. Forschng. u. zur vergl. Litcraturgescb. Inaug.-Diss.

Philos. Fac. Jena. 34 Ss. — 35) Lallemand, L.,

L'assistancc medic. au 18 e s. Paris. 22. Extr. du
Bull. Scienc. ccou. et social du comitc des travaux bist,

et scientif. 1895. — 36) Maramaldi, Semmola,
Ktude biogr. med. contemp. Vll. 5. —i, 87) Massa,
Mme. des, Les Aunales de Mme. de Sevigne. T. 1.

(1627-80). Paris. (IX. 492. p. 8.) (Die Sevigne

stand im regen Verkehr mit den hervorragenden, wenn
auch nicht immer bedeutenden Aerzten ihrer Zeit. Das
Studium ihrer Annalen giebt zahlreiche Anhaltspunkte
für d. Gesch. d. Med.) — 38) Mc. Intire, C. A..

Study of some of the distiuguishiug charactcnstics of

the homo medicus, and of thu influencc of the preseut

Century environmeut upön their making or marring.

Bull. Am. Acad. M., (Easton. Pa.) 1895-1896. IL
648—54. — 39) Mead, Kate C. Progress of medicine

in Denmark. Charlotte (N. C.) M. J. X. 161-5.—
40) Moyes, John, Medicine and kindred arts in the

Plays of Shakespeare. Glasgow. 1896. — 41) Osler,
William, Brit. medicine in Greater Britaiu. Addr. at

the ann. meet. of the B. M. A. Montreal. September.
Brit. M. .). Sept. 4. p. 576—81. (Für den künftigen

Verf. einer Gesch. der Med. in Amerika sehr beaehtens-

werth. 0. unterscheidet drei Perioden: bis 1820, 1820
bis 1860, 1860—97. Zum Schluss kurzer Blick auf

Australien u. Indien.) — 42) Derselbe, Influence of

Louis on American Medicine. J. Hopkins Hosp. Bull,

vol. 8. nos. 77 78. Aug. Sept. p. 161—7. (1830
bis 1840 studirten in Paris 37 Amerikaner aus Boston,

New York. Philadelphia, Baltimore u. den Südstaaten,

darunter bes. James Jackson. Jr. u. Wm. Gerhard,

welche die von P. Cb. A. Louis ( 1797 t 1872)

empfangenen Kindrücke zu Hause fortpflanzten.) — 43)

Derselbe, Thomas Dover, Phvsiciau and Bucaneer.

Ibid. Jan. 1896. VII. Xo. 58. p. 1 etc. S.-A.

Baltimore. 1896. 8. 18 pp. — 44) Otten, Der

Grundgedanke der Cartesianisehen Philosophie aus deu

Quellen dargest. Freib. i. B. 1896. VIII. 142 Seiten,

gr. 8. (Lässt d. Naturphilosophie des Descartcs ganz

unberücksichtigt.) — 45) Paync, Joseph Frank,

Harvey and Galen. Ilarv. Ürat. bef. R. C. P. L.

Oct. 19. 1896. Lond. 52 pp. (Beschäftigt sich zum
grossen Theil mit Th. Linacer (1461— 1542) und John
Kaye (1506- 73), sowie mit ihrem Verhältniss zur K.
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C. F. L. Hervorhebcnswerth ist im 2. Theil die Be-

sprechung des Verhaltens des Galenos zum Blutkreis-

lauf.) 4*)) Pugliesi, G., Medicina vecchia c med.

DUOVA. Milano. 16. p. 108.

47) Schön. Theodor, Geschichte des Medicinal-

wesens der württembergischen Städte. 1. Das Medicinal-

wesen der Reichsstadt Ulm. Württ. med. Correspbl.

LXVIL No. 80-33.

Eine nicht gut geordnete, lückenhafte Zusammen-
stellung nach bereits vorhandenen Quellen. Man erfahrt

daraus, dass bereits 124G in Ulm ein Sondersiechenhaus

als erstes in Württemberg und erst 1316 der erste

Berufsarzt genannt wird. Der erste Stadtpbysicus war

Heinrich Rayser aus Reutlingen (t 1378). Bin der Stadt

am II». Juli 1406 von Herzog Leopold von Oesterreich

verliehenes Privileg ist eine Belohnung für die Dienste

seines Leibarztes (Buehartzt = Baucharzt) Meister

Jacob Engel (Angelus) von Ulm. 1398 kommt bereits

ein jüdischer Arzt vor. Line feste Organisation erhielt

das Medicinalwescn 1588. Am 23. December 1653 er-

flosa eine besondere Bestimmung für das Collegium

inedicum. sowie über eine ärztliche Honorartaxe. Ana-
tomische Lfichenseetionen wurden von den Stadtphysiei

seit dem Ende des 16. Jahrhunderts geübt. Die erste

llebammeDordnung erschien 1491, verbessert 1GS7. Der
"•rste Apotheker kommt 1420 vor. 13SS wird zum
ersten Mal ein Russarzt genannt. Eine Ordnung für

die Wundärzte erschien erst 1738. Die Meinung des

Verl. 's, es würde ermüden, die Reihe der Stadtärzte

aufzuzählen, ist irrig. Der Werth derartiger Unter-

suchungen, wie die vorliegenden, besteht eben darin,

dass sie, wenn auch im engen Kreise, Klarheit und
Ordnung schaffen und übersichtliche Zusammenstellungen
liefern.

48) Schuchardt, Bernhard, Thomas Dover. Janus.

Janv.-Fcvr. p. 827—33. (Dover, der Vater des Pulv.

Doveri und Finder Selkirks, ward 1CC0 in Warwickshire

geboren, wurde pract. Arzt in Bristol, bctheiligte sieh

170*— 11 an einem Kaperzuge in der Südsee, fand am
1. Februar 1709 auf Juan Fernaudez den ausgesetzten

Matrosen Alex. Selkirk, übte dann ärztliche Praxis in

London, Glouecstershire und wieder in London, starb

1742. Fr verordnete mit Vorliebe Quecksilber, hiess

deshalb Quieksilver-doctor, machte auch von Blutent-

ziehungen einen ausgiebigen Gebrauch. Die Abhandlung
stützt sich grosseuthcils auf Osler.) — 49) Derselbe,
Die Robinsou-Iusel und die Auffindung Selkirk's. des

Urbildes Robinson Crusoes, auf dens. durch den engl.

Arzt und Piraten Thomas Dover. Correspbl. der allg.

ärztl. Ver. von Thüringen. No. 7— 9. S.-A. S. 25 Ss.

(Seh. berichtet auf Grund der gesammelten diosbezügl.

Literatur [30 Nuramern, daruuter auch der Aufsatz über
Th. Dover im Janus L] über die Schicksale von Pedro
Serrano auf der Perleninsel im karaib. Meere, dann
über die des Alexander Selkirk [eigentlich SeldcraigJ

auf Juan Fernandcz. Der Erstere musste sich mit einem
zweiten, später gestrandeten Genossen elend fristen.

Selkirk hingegen führte ein einsames, aber vergnügtes

Leben. Fr wurde nach seiner .Rettung" durch Dover,

für die er dem Schicksal nie dankbar war. in die Marine
aufgenommen und starb als Schiffslieutenannt 1723,

47 Jahre alt. Bereits vor ihm waren Einzelne auf der

Insel theils gestrandet, theils ausgesetzt worden. Später
fanden hier mehrere Ansiedelung* versuche statt. 1894
war sie von 32 Personen bewohnt, darunter der Pächter
Alfredo von Rodt, ein Schweizer und der Conserveu-

erzeuger Edvards Schreiber, ein Badenser.)

50) Schultz, P., Descartes als Naturforscher.

Deutsche Rundschau. 23. Jahrgang. 9. Heft. — 51)
S k • • r i t sehe n ko - A mbodi k , Un medecin frau<;ais.

De l'hist. med. du premier erapirc. St. Petersbourg.

1895. 8. p. IS. (Biographie von Pugnet. • 1766 Lyon,

t 1844.) — 52) Sprigge, S. S., The life and times

of Thomas Waklcy, founder and »irst editor of the

„Lancet". M. P. for Finsbury, wroner for »est

Middlesex. 2 portr. 540 pp. 8. London.

53) Staples, F., Notes on the history and progrv^

of medicine; 18. cent. Systems, theories and medial

delusiou: N. Eug. M. Month., Danbury Conn. XVI.

49—54.— 54) Derselbe. Contribution to the bist,

of medicine: Paracelsus. Northwest. Lancet. St Paul

1896. XVI. 450—53. — 55) Derselbe. Medicine „i

the renaissance. Sanctorius and his followers. Ncwvori:,

M. J. LXV. 51 53. - 56) Taruier, Les professm,

Stoltz et Pajot. Bull. med. 25. Nov. 1896. - .i;

V a I e n ta v o n M ar c h t h u r n , Der Naturforscher üacijuet

als Arzt in Krain. Wiener med. Wochenschr. No. 18.

S. 827 -31. (Belsazar Hacquet [geb. 1739 in Le Con-

quet, gest. 10. Juni 1815 in Wien], ursprünglich österr.

Feldchirurg, dann Professor der Anatomie, Chirurg

und Geburtsh. am Lyceum in Laibach, wo er im An-

schlüsse au seiu Naturaliencabinet ein «anatomiscb<s

Theater" errichtete, seit 178S durch 20 Jahre l'rofess. r

der Naturgeschichte iu Lemberg, hervorragend dur h

seine mineralogischen und botanischen Reisen, das Veit

Oryctographia Carnioliae. die Geschichte und Beschrei-

bung der südwest-nordöstlichen Slavcn, verdient um <ik

Erforschung der Heilquellen in Krain, genoss die Fr
deruug durch van Swieteu und Kaiserin Maria Theresia.

— 5Si Weber. F. Parkes. Theophrastus l'aracclm

Repr. fr. the medie. magaz. Vol. VI. April. London,

lex. 8. 16 Ss. (Kurze Skizze nach den bewährtest*--,

Quellen [Aberle, Marx, Mook, Fergusoti, Sudhoff u. s. w.J,

Mit 5 Porträts: nach Aberle, nach einer Medaille vom

Jahre 1541 im Besitze von F. P. Weber [Unicum! oh

aber echt?], nach einem Stich im brit. Museum [1540].

aus De urinarum [1568], aus Thom. Erastus [?].)

59) Worp, J. A., Fragment eencr autobiographie von

Constantin Huygens. Bijdragen en med. v. h. bist

Gcnootsch. 18. dul.

VIII. Anatomie, Physiologie, Biologie,

Chemie.

1) Alembic Club. Reprints No. 13, The earlv

historv ol chlorine: Papers bv C. W. Scheele (1774 .

C. L. Berthollet (17S5). Guyton de Morveau (1787). .1.

L. Gay-Lussac, L. J. Theuard (1809). gr. 8. p. 50.

Simpkin. — 2) Baer, Karl Ernst von, Lebensgeschicbtc

Cuvier's, herausg. von Ludwig Stieda. Braunschwei*.

IV. 126 Ss. gr. 8. S. A. d. Archivs f. Anthropoln^H.

XXIV. 3. (Für die Jugendzeit sind benutzt die Briet'

von Cuvier an Ch. IL Pfaff [ed. Behn 1845], Medi-

einer und l'hvsiker in Kiel, und des Letzteren Erinn>

Hingen. [Kiel 1854 ]) — 3) Ball. J. M., Andrew
Vesalius (1514 64), the greatest of anatomists. St Louis

M. and S. .1. LXXIL 9-21. — 4) Derselbe. Yal-

verda, a spauish anatomist. Ibid. LXXIL 77-79,
— 5) Brooks, William K., Will. Harver as an ero-

brvologist. J. Hopkins
1

Hosp. Bull. Vol. VIIL No. 77/7S.

Aug-Sept. 97. p. 167—174. — 6) De Toni. G. B.

lntoruo a Antonio Deila Torre, anatomico veron. dH
16. scc. ed. alfepoca dcl suo incoutro con Leon. iia

Vinci a Pavia. Venezia. 1896. 8. p. 14. Atti dcl

R. Inst. Venct. (Erbringt neun neue Urkunden zur

Biographie des A. della Torre [1481— 1511]). — 7)

Du Bois-Rey raoud. E.. Gedächtnissrede auf Herrn

v. Helmholtz. Berlin gr. 4. 50 Ss. — 8) Fabre,
Paul, Essai biographique sur l'anatomiste J. B. Canano

(1515 1579). Januar, p. 560-563. (Stellt die 4 be-

kannten Mitglieder der Familie fest, weist nach, das>

die Musculorura h. c. picturata dissectio um 1540 er-

schien, dass .1. B. Canano den Muse. palm. brev. und

vor 1546 die Venenklappen beobachtet hat, streift seine

chirurgische Thätigkeit und die ihm fälschlich zuge-

schriebenen Bücher. Kurz, aber kritisch gehaltener

Aufsatz.) — 9) Glatzel, F., Zur Geschichte der Blut-
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ilkalirartrie. Sitzungsber. der physik.-med. Soc. in

Er langen. Erlangen. — 10) Goette, Alexauder,

Holbeins Todtentauz und seine Vorbilder. Mit 96 Abb.

im Text. 2 Beil. und 9 Taf. Strasburg. X. 292 Ss.

Lei. 8 (Bespricht die französischen, niederdeutschen

jmi oberdeutschen Todtentänze, dann die Todtcntäuzc

lfoü«-in*s. Hin längerer Abschnitt ist den Todteugcstalten

Holbein's gewidmet (S. 194—209). Der Schädel, der

liumpf, die »iliedmaassen derselben werden einzeln

ualysirt. Verf. führt den Nachweis, Holbein habe
nicht die Absicht gehabt, in seinen Todteugestalten

wirkliche Skelcte darzustellen, wo er jedoch wirkliche

Skelett- zeichnet, übertrifft er die gleichzeitigen Skelet-

hilder. Diese Auseinandersetzungen des bekannten
/.»Ingen sind sehr lehrreich und bilden einen schätzens-

«ertben Beitrag zur Geschichte der Kunstauatomie.) —
II; Haackc, Wilhelm, Grundriss der Entwickelungs-

mfchanik. Mit 143 Tcxtfig. Leipzig. Lex.-8. 398 6s.

, Seite 368—93 eine ausführliche chronologisch geord-

nete Ucbersicht der diesen Gegenstand behandelnden
-vbrifteu. Als die ersten sind augeführt: Maupertius,

\i nus physique 1748; Wolff, Theoria generationis 1774:

bVinuet Considerations sur le corps 1776; Blumen-
barh. Leber den Bildungstrieb 1781; E. Darwin,
/.»iiioiuia 1794. Dazu sei bemerkt, dass C. F. WolfT

mit der Dissertation „Tbeuria geuerationis" schon 1759

prumovirt wurde. Die Ausgabe von 1774 ist eine Neu-
auflage, von einem ungenannten Freunde Wolfis ver-

anstaltet.) — 12) Bings ton Fox, R., Abstraft of an

rjtiou on W. Hunter (1718— 1783) anatomist, physician

%ui obstetriciau, w. not. of h. friends, Cullcn, Fother-

iritl, Smellin, Baillie etc. Lancet Febr. 20. p. 504
bu 506. — 13) Jahresbericht über die Fortschritte der

I hcraie etc. Herausg. von Buchka für 1896. l.Heft
gr. 8. Braunschweig. — 14) Jahresbericht über die

KorUchritte der Chemie. Herausg. von Fittica für

1 >92. 1. Heft. gr. 8. Braunschweig. — 15) Jahres-

btriebt der Physiologie. Herausg. von Ii. Hermann,
j. Bd. Berieht 'über 1896. gr. 8. Bonn. 1898. —
1»!) Jahresbericht über die Fortschritte der Physiologie.

Herausg. von L. Lehmann. 4. Bd. (Inhalt: Her-
mann. L und J. v. Kries, Physiologie der Bewegung,
ler Warmebilduug und der Sinne: Cohn. R., Physio-
logie der thierischen Flüssigkeiten und Ernährungs-
pbysiologie der Organe und des Gesammtorgauismus.)

17; Jahresbericht über die Fortschritte der Anatomie
iml Eutwickclungsgeschichte. Herausg. v. G. Seh wal bc.

X. F. 2. Bd. Lit. 1896. 1. Abth. Jena. 1898. gr. 8.

18; Kahl bäum, Monographien aus der Geschichte

der Chemie. 1. Heft. gr. 8. Leipzig. — 19) Könige,
K . Zur Geschichte der Anatomie der Hirunerven. Frei-

ham — 20) Kulihm, S., Die Geschichte der Ent-

wtekelung der kaukasischen Mineralwässer. St. Peters-

burg. 1896. (Gründlich.) — 21) Langlos, Maurice
vhiiT. Rev. scientif. 31. Oetober 1896.

22) Leonardo da Vinci, Les manuscrifs de Leo-
nardo da Vinci de la Bibl. de l'lnstitut publ. en facs.

it. transcript., traduit etc. par C. Ravaison-Mollieu.

Vol. 1-5. Paris. 1890/91. Folio. — 23) Derselbe,
Ii eodice atlantico nella bibl. Ambros. di Milano fasc.

IX XIV. gr. fol. Mailaud. (Die wichtige Veröffent-

lichung ist jetzt bei No. 560 angelangt. Die Hefte 9

uad 10 enthalten eine Reihe physiologischer Betrach-
tungen Leonardos über die Theorie des Sehens.)

24/ Derselbe, I manoscriti di Leonardo da Vinci

fclla B. Bibl. di Windsor. Dell'Anatomia fogli A.
pubblicati da Teodoro Sabacbnikoff, transcr. c annot.

da Giovanni Piumati con traduz. in lingua franc,
preced. da uno studio di Mathias Duval. l'arigi. 1898.

: 202 pp.

Mit dem vorliegenden Bande beginnt die längst-

ersehnte Veröffentlichung der in Windsor aufbewahrton
anatomischen Zcichnungcu von Leon, da Vinci. Vor
der Hand sind es nur 18 Blätter, welche der Heraus-

geber als zusammengehörig betrachtet und mit A be-

zeichnet. Sie enthalten Federskizzen zum Studium der

Knochen- und Muskellehre, begonnen im Jahre 1510,

in 245 Darstellungen. Einige wenige Zeichnungen be-

fassen sich auch mit den oberflächlichen Blutgefässen,

eine Seite ist beinahe nur dem Kehlkopf gewidmet.

Die meisteu Skizzen sind von Bemerkungen begleitet,

welche Piumati zuerst diplomatisch getreu, dann in

gemeinverständlicher Umschreibung nebst französischer

Uebersetzung wiedergegeben hat. Die Methode dieser

Veröffentlichung, sowie die Ausstattung des Werkes
(jede Blattseitc ist auf einer besonderen Tafel im
Lichtdruck wiedergegeben und ihr je ein Couturblatt

vorgesetzt, das Ganze ist auf vorzüglichem Büttenpapier

mit schönen Lettern gedruckt) lassen nichts zu wünschen
übrig. Die Blätter A waren offenbar Studien für die

Illustration einer nie zu Stande gekommenen Anatomie
für Künstler. Sie sind zweifellos im Secirsaal ent-

standen, bezwecken aber keineswegs, den Gegenstand

in wissenschaftlich systematischer Weise zu behandeln,

sondern sie erfasset! die Knochen und Muskeln iu ihrem

Zusammenhang als formgebeude und bewegende Elemente,

d. h. in jenem Sinne, in welchem der Künstler sie kennen
muss. Zumeist betrachtet Leonardo die irgend eine

Gelenkverbindung bildenden Knochen und deren gegen-

seitige Lage bei der Thätigkcit des Gelenkes bezw. der

Gliedmasse, dann das die Knochen umhüllende Muskel-

lager in seiner plastischen Gestaltung, schliesslich die

Wirkung der Muskclfaserzüge auf die Knochen. Zu
diesem Zwecke setzt er neben die naturgetreue Ab-
bildung schematische Figuren, in denen die Faserzüge

strickartig dargestellt sind. Jeder Theil ist von allen

Seiten betrachtet, an denen er irgend ein characteristisches

Gepräge darbietet. Erschöpfender konnte wohl Niemand
die Sache behandeln, als ein geistig so hochstehender

Mann wie Leonardo. Wie aus dem Text hervorgeht,

war ihm die Anatomie des Mondino bekannt Dass sie

ihm zur Erreichung der hier niedergelegten Kenntuisse

nur wenig bieten konnte, versteht sich von selbst.

Wollte man den Inhalt dieser Blätter kurz wiedergeben,

so wäre er wohl mit der l'eberschrift .anatomische

Studien zur Plastik und Mechanik der Gliedmaasen so-

wie des Rumpfes" am treffendsten gekennzeichnet. Die
nach der Natur aufgenommenen Zeichnungen lassen an
Treue nichts vermissen. Sie stehen im grellsten Gegen-

satze zu den rohen Abbildungen eines J. Peyligk,

Magnus Hundt, ja des Laur. Phryes und Jac. Berengar.

Man ersieht daraus, um wie viel sehnellere Fortschritte

die Anatomie gemacht hätte, wenn die Anatomen jener

Zeit den Körper mit künstlerischem Blick betrachtet

hätten, anstatt sich in langwierigen Erklärungen alter

Autoren zu ergehen. — Die Einleitung von Duval geht

auf das anatomische Interesse, das diese Blätter bieten,

nicht allzu tief ein. Sic hebt nur das allgemeine Inter-

esse hervor. Auch über die Schicksale derselben wird

nichts mitgetheilt. Man findet Näheres darüber in der

Ausgabe von Leonardo's Buch von der Malerei von
H. Ludwig (3 Bände. 8. Wien. 1882. Eitelberger'-

Qucllenschriften. 15 17) und zwar III. 11. Bei Be-

urtheilung der vorliegenden Blätser vergesse man nicht,

dass Pompeo Leoni, ein Schüler Buonarotti's und Hof-

bildhauer Philipps II. von Spanien die anatomischen

Zeichnungen Leonardo's restaurirt und ergänzt hat.

Wie gross die Erregung war, welche die Wiedereut-

deckung dieser Blätter im vorigen Jahrhundert hervor-

rief, ersieht man aus dem Bericht in Blumenbach's
mediciuischer Bibliothek III. 1. 178S. S. 141 147. Da
das in Windsor aufbewahrte Manuscript aus 235 Blättern

besteht (von denen allerdings nicht alle den L. da V.

zum Urheber haben dürften), so kann man auf die Fort-

setzung dieser hochbedeutenden Ausgabe- in der That
gespannt sein.

25) Marc et. W., A contr. to the history of the

respiratiou of man. 8. London. — 26) Merkel, F.
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und R. Bonnct, Ergebnisse der Anatomie und Ent-

wicklungsgeschichte. 6. Bd. 1896. 40 Abb. Wies-

baden. Lex. 8. 800 Ss. — 27) Miel, Lea idees de

Descartes sur la physiologie du svstemc nerveux. These

de Bordeaux. 1896. — 28) Musatti, Cesare, Dell'

anatomia in Vcuczia. Discorso del 1). Luigi Nardo publ.

c. note e giunte. Venczia. 8. 112 pp.

29) Neuburgcr, Max, Deutsche Experimental-

phvsiologen des 17. Jahrhunderts. S.-A. der Deutseh.

med. Wochenschrift. No. 30. S. 488 6. Leipzig. 8.

11 Ss.

Neuburgcr würdigt die expcrimentalphysiolog.

Leistungen von Job. Bohu (1640/1718) uud seiner Zeit-

genossen. Der glücklich gewählte Gegenstand wäre

einer Erweiterung werth. Die Ephemeriden der natur-

forscheuden Academie sind eine noch wenig ausgebeutete

Quelle, auf Grund deren sich ein umfangreicher Bei-

trag zur Geschichte der Physiologie herstelleu Hesse.

Die Anwendung von überflüssigen Fremdwörtern wäre

zu unterlassen (vergl. S. 7). Einige Druckfehler sind

richtig zu stellen: S. 3. Willis st. Willisiani, S. 7.

Regner de Gr.iaf st. Reignier d. G., ebenda Franz
Deleboe Sylvius st. Sylvius de la Boe.

30} Derselbe, Die historische Entwickclung der

experimentellen Gehirn- und Rückenmarksphysiologie

vor Flourens. Stuttgart. 8. 326 Ss.

Der Verf. beschreibtdie Versuche, welche von der Mitte

des 17. Jahrhunderts bis in die ersten Jahrzehnte des

19. Jahrhunderts unternommen wurden, um die Func-
tionen des Central-Nervcnsystems und seiner einzelnen

Theile zu erkennen, und verfolgt dabei namentlich die

Localisationsthcoric. Er zeigt, auf welchen Irrhümern

die W:illis'sche Lehre, die das Kleinhirn für das Cen-

trum der vitalen Functionen und der unwillkürlichen

Bewegungen erklärte, beruhte, und wie sie auf experi-

mentellem Wrege. nämlich durch Verletzung, Zerstörung

oder Entfernung dieses Organs bei Hunden, Katzen,

Fröschen und Tauben widerlegt wurde. Lorry, dessen

Verdienste um die Beseitigung dieser Theorie gebührend
hervorgehoben werden, beobachtete dabei bereits die

Coordinationsstörung, wenn er eine Nadel durch eine

Hemisphäre des Kleiuhirus gestossen hatte. Eben so

wenig entgingen ihm die eigentümlichen Zwangsbe-
wegungen, welche der Verletzung der Kleinhirnstiele

folgen. Die Versuche von du Verncy und Chirac
am Grosshirn bewiesen, dass schwere Verletzungen des-

selben ertragen werden, ohne dass das Leben erlischt.

Wr epfcr reizt« das blosgelegtc Hirn durch chemische

Mittel; Pourfour du Petit gab eine gute Beschrei-

bung der schon längst bekannten Kreuzung der Fasern

in den Pyramiden und begründete die Lehre von der

contralateralen Innervation. Auch erkannte er die Be-

thciligung der Hirnrinde und der Streifenhügel an den
Bcwegungscrscheiuungen.

Lorry fand, dass. wenn er das Halsmark an einer

bestimmten, scharf umschriebenen Stelle verletzte, das

Thier sofort unter Krämpfen und Aulhebung des Pulses

und der Athmung verendete, machte also die erste

Andeutung eines Nocud vital. Desgleichen studirtc er

die Bewegungsstörungen, die durch die Verletzungen

der Medulla oblongata herbeigeführt werden, und beob-

achtete Convulsionen auf der verletzten, Lähmungen
auf der entgegengesetzten Seite. Von den Arbeiten

der Haller'schen Schule gehören hierher der Versuch
Zinn's, der einer Taube das Grosshirn entfernte und
dann sah, dass sie stehen und in den Mund gestopftes

Futter verschlucken konnte, und die Beobachtung
Zimmermannes, dass enthauptete Frösche auf äussere

Reize reagireo und zweckmässige Bewegungen machen.
Am merkwürdigsten sind die Mittheilungen Hob.
Whytt's, welcher die Abwehrbewegungen enthaupteter

Frösche gegen schmerzerzeugende Reize beschrieb uud
bemerkte, dass sie, wenn der Sehenkel der gereizten

Seile dazu nicht ausreichte, den andern, nicht gereizten,

zu Hülfe nehmen. Die Uiitersuchuugsmethoden erhielten

eine wesentliche Bereicherung durch die electrische

Reizung, welche von Caldani und Fontana um die

Mitte des vorigen Jahrhunderts zuerst mit Erfolg ange-

wendet wurde.

Der Verf. entwickelt in seiner Schrift, wie sich

das Problem von der Lebenswichtigkeit der nervösen

Centralorganc auflöste in die Fragen nach der centralen

Leitung der Herz- und Athmungsthätigkeit. beschreibt

die Experimente von Cruikshank, Lcgallois, Tre-

viranus und Charles Bell, welche zu der Annahmi
eines in der Medulla oblongata in der Nähe des Vagus-

ursprunges gelegenen Athmungsccutrums führteu, be-

spricht die Untersuchungen über die nervöse Beein-

flussung der Herzthätigkeit. Verdauung, Harnsecrelioti

und Wärmebildung schildert die Entdeckung des

Rcflexmecbanismus und die des gesonderten Ursprunges

der motorischen und sensiblen Nerven durch Charles
Bell und gedenkt am Schluss der Experimeute am
Kleinhirn und Grosshirn, welche in den ersten Decennien

uusers Jahrhunderts gemacht wurden. Er vervollstän-

digt seine Darstellung der physiologischen Versuche

durch die Ergebnisse der pathologischen Anatomie und

die Erfahrungen am Krankenbett, welche die Lösung

der gestellten Fragen forderten. Dabei hebt er na-

mentlich den mächtigen Antbeil hervor, den die Chirurgen

sowohl in ihrer ärztlichen Wirksamkeit wie als Experimen-

tatoren daran hatten. So verweist er auf Saucerotte's
Versuche an Thieren über die contralaterale Inner-

vation und über die gesonderte Localisation der Bewe-

gungscentren für die vorderen und hinteren Extremi-

täten, auf Arnemanu's Experimente über die anato-

mische und physiologische Regeneration nach Verletzun-

gen der nervösen Ccntralorgane u. a. m.
Ncuburger's Arbeit zeigt, wie die erfolgreichen

Forschungen in der Physiologie des tiehirns und

Rückenmarks, welche in unserer Zeit allgemeine Be-

wunderung fanden, in der Vergangenheit ihre Vorläufer

hatten, mit welchen Schwierigkeiten die letzteren

kämpfen mussten, und wie es erst durch die Verbesse-

rung der Untersuchuugsmcthodcn möglich wurde, da.*

gesteckte Ziel zu erreichen. Es war eine dankenswertLe

Aufgabe, diese Leistungen der unverdienten Vergessen-

heit zu entreissen und einer kritischen Beleuchtung

vom Standpunkt der Gegenwart zu unterziehen, umsn-

mehr als eine derartige Betrachtung nicht bloss ein

historisches Interesse bietet, sondern auch den Forscher,

der an dem Aufbau der Wissenschaft mitarbeitet, anregt

und befriedigt.

Das Buch zeugt von Fleiss und Gewissenhaftigkeit:

die Schreibweise ist frisch, anmuthig und fesselnd, so

dass sich der Leser nur schwer von der Leetüre des

selben trennen kann. — P.

31) Ostwald, W., Electrochemie, ihre Geschichte

u.Lehre. Mit 260 Fig. Leipzig. 1895. XVI 1151 S>

— 82) Payne, Jos. Frank, Anatomical and practica!

Observation;? in St. Thomas Hosp. 1674- 77 by James

Molins. Ed. w. and introd. and notes from the ms. in

the Brit mus. (Kepr. fr. Vol. 22 of the St. Th. Hosp

Rep.) London. 189«. 39 pp. — 33) Rcgnault, La

sourcellcrie, ses rapports avec les scienecs biologique».

These de Bordeaux. 1896. — 84) Riebet, Bibliogr,v

phia Physiologien. 1. Hft. Zürich. 1898. — 35) Shep-

herd, Francis J., Sketch of the early history of utt-

tomy. Kepr. f. th. Canada med. and s. j. 8. 25 pp
(Einleitender Vortrag, den Verf., Prof. d. Anat. an der

Mc. Gill-Universität im October 1884 gehalten bat

Eine sehr flüchtige Skizze des Entwickelungsganges der

Anatomie, gestützt auf eine hier nicht näher bekannte

Geschichte der Anatomie und Medicin von Hamilton

aus dem ersten Viertel dieses Jahrhunderts. Enthält

eine erstaunliche Fülle von ungiltigen, seither richtig

gestellten Angaben und von falsch geschriebene!!
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Kigcunamcn). — 36) Hölzlo, Remigius, Karl Ernst

ron Baer und seine Weltanschauung. Regensburg.
XI. 687 Ss. gr. 8. - 37) Wolff. Caspar Friedrich,

Theoria gencrationis (1759). Uebersetzt und herausge-

geben von Paul Samassa. Leipzig. 1896. 2 Th. m.
je 1 Taf. 8. 95 u. 98 Ss. Ostwald's Classiker der
eiact. Wissensch. No. 84/85. (Die Uebcrsetzung ist

«lurchaus gelungen. Der Gedanke diese wichtige Ab-
handlung auch weiteren Kreisen zugänglich zu machen,
ist sehr willkommen zu heissen.)

IX. Pharmacologie, Therapie.

I) Anonym. Circulus therapiae. Janus II. (I. p. 197
bis 198. Kurzer Rückblick auf die Behandlung der

Pneumonie mittelst Digitalis seit Charles Darwin 1773
bis auf Petrescu und Rubel. 2. Le lezard, la vipi-rc

ttntrc la h'pre et le cancer. 3. Salvia off. p. 306— 8.

Plaudereien, welche den Nachweis liefern sollen, dass

die Therapie immer wieder auf die alten Mittel, wenn
auch in neuer Gestalt zurückkommt.) — 2) Anonym,
La t'olie d'hier peut devenir la plus haute sagessc d'au-

urd'hui. Ibidem, p. 199. (Zur Geschichte der Iso-

therapie hei Pliuius sen., Aulus Gellius, Marsilius Fi-

1

1
ms. (iiibc-rtus Vnglicus.

I S] im nymus. Zui G..-

schichte der Arzneimittellehre in ihrer Beziehung zum
heutigen Arzueischatze. Aerztl. Rundschau. 1H94. I.

— 4) Bartie ti, H. L., Progress of the healing art.

Brooklyn M. T. XI. p. 168—77. — 5) Basier, Die

i'erealien, ihr Schicksal, ihre Wirkung im Körper und
di« in Beziehung dazu stehenden physiologischen Pro-

blame, besonders Galen's. Janus II. S. 116—27.
(Nach der Darstellung der Alten, besonders Galen's

i Kleissiger Beitrag zur Technologie des Alterthums.
Kuthält manche Einzelheiten, die bei H. Blümner,
Technologie und Terminologie der Gewerbe und Künste
bei Griechen und Römern (Leipzig. 1874 bis 1887.

4 Bd.) nicht berücksichtigt sind. Zu S. 126 ist zu
bemerken, dass das nach M. G. Apicius benannte
Kochbuch nicht von ihm, sondern von einem Caelius

verfasst ist,) — 6) Blackfard, C. M., An epitome of

the history of pathology. South M. Ree. Atlanta. 1896.

XXVI. p. 535—55. — 7) Boriani, L., Introduzione

alla storia dclla farmacia in Italia. Fase. 1. Bologna.
X. p. 237. — 8) Briiss, M., Mineralien in d. Arznei-

kunde des 17. und 18. Jahrh. L. Ztg. Bd. 30. 1895.
— 9) Breuge 1 mans, J., La pharmacie hier et aujourd-
bui. Ann. pharmacie. 1895. No. 1. — 10) Bührer,
C. Zur Geschichte des Orvictan. Pharm. Post. No. 35
bis 36. 1895.

II) Cabancs, Les panaeees d'autrefois. Bull, de
ther. 133. 7. livr. 1. La theriaque. p. 76—86. 2.

L'orvittan. p. 312—24. 3. L'antimoine et le bouillon

rouge de M. de Lorme. p. 4.')3— 68.

Geistreiche Plaudereien auf Gruud bereits vor-

handener neuerer Werke vou G. Planchon und Le Pi-

leur u. A. Bemerkenswerth besonders No. 2 u. 3. In
No. 2 schildert Verf. den Vertrieb des unter dem Namen
Orvietan feilgebotenen Wundermittels in Paris (vergl.

dazu die Arbeit von Bührer, s, oben.) Der um 1610
hier ansässige Charlatan Hieronym. Ferranti v. Fioranti,

welcher damit Handel trieb, gab an, der Erlinder sei

ein gewisser Lupi in Orvieto, Toseana. Um 1623 trat

ik-siderio Descorabes damit öffentlich auf. Er bemühte
sich vergeblich um die Zustimmung der Facultät. er-

hielt aber mit Unterstützung der Königin Mutter (Maria
v. Medicis), am 16. Dec. 1625 dennoch als, Operateur u.

Destillateur des Königs- von diesem einen Freibrief zum
Verkauf. 1647 trat Christof Contugi Orvictano mit
einem ähnlichen Mittel auf, welches er „Orvietan Q"
nannte. Auch er verschaffte sich einen Freibrief des
Königs und die Zustimmung von 1 1 Doctoren der Fa-
cultät. welche infolge dessen ausgeschlossen wurden.

In Gilles Barry entstand ihm ein Rivale. Es gab un-

ausgesetzt Händel zwischen den Concurrenten. Die

Familie Contugi übte jenes Privileg lange aus. Ein

späteres Mitglied derselben war Charles l/outs Contugi,

Doctor regens und Professor der Pharmacie. Der letzte,

der mit Orvietan Handel trieb, war Charles Dionis, ein

Enkel des bekannten Pierre Dionis. Nach seinem Tode
verfiel das Ansehen des Mittels und nur noch Thier-

ärzte wendeten es an. S. 314 ist unter dem „Cardi-

nal Aldobrandini" wohl Salvestro, Sohn des Giovanni

Francesco Aldobrandini zu verstehen. Daselbst soll es

zu dem Privileg von 1629 nicht Papst Urban VI.

heisseu, welcher schon 1389 starb, sondern Urban VIII.

,

Papst 1623-44. No. 3 behandelt das Verhältnis» von
Charles de Lorme (Arzt des Herzogs von Orleans,

Gaston, später Medecin s. quart. am Hofe Ludwigs XIII.)

zu seinen Patienten, welche ihn vergötterten (darunter

war besonders Mmc. de Sevigue; sie nennt ihn mon joli

medecin), seine glücklichen Erfolge mit einem kräftigen

Abführmittel aus Antimon, Salpeter und Weinstein, so-

wie mit dem „bouillon rouge" einem Kräuterabsud, der

angeblich das Leben verlängerte.

12) Champier, L., Le myrouel des appothi-

quaires et pharmaeopoles („Le miroir des apothicaircs").

Nouv. ed. revue corr. et annotee p. P. Dorveaux av.

une pref. de G. Planchon. Paris. 1S94. 56 pp. —
13) Descamps, Les apothicaires en Auvcrgne au

17. s. 24. Bull. Soc. pharm, du Centre. — 14 Gel-
der. H. v-. Zur Entwickeluugsgesch. der niederländ.

Pharmacie. gr. 8. Berliner Apotheker- Verein. — 15)

Husemann, Th., Zur Vorgeschichte des Lanolins.

Janus. Jan.-FevT. p. 313—24. Mars-Avr. p. 414—28.

(Scbafwollfett [oesopum] war zur Zeit des Kaisers

Augustus üblich und ein verbreiteter Handelsgegen-

stand. Die Angaben griechischer Schriftsteller aus der

Zeit von 450—400 v. Ch. beziehen sich nur auf

Schweisswolle (eria oisypera). nicht aber auf das

Wollfett. Verf. verfolgt die Wollfettpräparate vom an-

tiken pessus und akopon bis auf die Neuzeit. Eine
sehr sorgfältige Monographie, welche eine ganze Reihe
bisher unberücksichtigter Daten erbringt.) — 16)

Jahresbericht der Pharmacie, bcarb. von Beckurts.
81. Jahrgang. 1896. 1. Hälfte, gr. 8. Güttingen. —
17) Kraus, Gr., Gesch. der Pllanzencinfübruugcn in

den europ. botan. Gärten. Leipzig. 1894. 73 Ss. —
18) Lister, L'art de guerir et la scienec. Rev.

seientif. 17. October. 1896. — 19) Planchou, G.,

1. Notes sur l'hist. de l'orvii'tan et sur la confection

publique de la Theriaque. ä Paris. 1892. 8. 56 pp.
Av. lig. 2. Le jardin des apothicaires de Paris. Paris.

1895. 8. 132 pp. 7 fig. 3. Les apothicaires daus
les ceremonies de parade. Paris. 1895. 8. 32 pp.
4. L'enseignement de l'hist. nat. des medicaments au
jardin des apothicaires et ä l'Ecole de pharm, de Paris.

8. 35 pp. Paris. 1896. — 20) Pollatschek, A.,

Die therapeut. Leistungen des Jahres 1896. 8. Jahrg.

gr. 8. Wiesbaden. — 21) Reber. B.. Gallerie hervor-

ragender Therapeutiker und Pharmacognosten. Galerie

dVminents therapeutistes et pharm aeognostes. Gcneve.
1892—97. 4. Av. portr. chez l'autour. (69 Bio-

graphien, mit Portraits und Schriften verzeiehniss, nebst

36 kurzen Lebensskizzen.) — 22) Riebet, Charles,

The Work of Pasteur and the modern coneeption ol

medicine. Addr. deliv. bef. the Brit. M. Ass. at Laval

Univers. Montreal. B. M. .1. Sept. 18. p. 693 — 97.

(Behandelt das Lebenswerk Pasteurs, die Microbcu-

theorie, Antisepsis, Schilddriisentherapie. Röntgen-

strahlen, den Pancreasdiabetes, die Serumtherapie.) —
23) Romberg, E.. Uebcr die Entwickclung der jetzigen

therapeut. Anschauungen in der inneren Medicin. gr. 8.

Leipzig. — 24) Schaer, Ed., Betrachtungen u. Nach-
richten über thier. Pfeilgifte. Janus. IL 261—70.
— 25) Sternberg, M., Altes und Neues über die

Behandlung der Gicht. Deutsche med. W"chcnsehr.
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No. II. (Kritische Darstellung der verschiedenen Be-

handlungsmethoden der (iich i, die reich an historischen

Hinweisen ist. Wir heben daraus hervor, dass man
schon im 17. Jahrhundert eine Säurevergiftung des

Organismus annahm und diese Theorie durch Alkales-

cenzbestimmung im Blutserum zu prüfen suchte.

Darauf beruht das alte Verbot des Genusses saurer

Früchte und saurer Speisen. Ebenso bringet! die Mit-

theilungen über die Kalktherapie und die Alkalitherapic

der Gicht manche werthvolle historische Notiz, die der

Verf. aus den literarischen Quellen hervorgeholt hat. F'.)

X. Hygiene und öffentliche Gesundheits-
pflege. Militärmedicin.

1) Balow, A., Volkshygiene (Jaroslaw'sches Gou-
vernement). Woehenschr. des Journ. ..Pract. Medicin*.

1896. No. 4. (a. Russ. Hygiene des lfi. Jahrhunderts,

b. Die Hosp.-Statuten nach den Gouvernementgesetzen
der Kaiserin Katharina II. 1785. [Heft 19. J c. Sani-

tiitsmassri'geln zu Ende des 18. Jahrh. [Hett 20.]) —
2] Batiks, W. Mitchell, The surgeon of old in war.

Red. bei der Jahresversammlung der B. M. A. in Mon-
treal. Sept. B. M. J. p. 581—86. Lancct. Sept. 4.

[i 5851 im. im Lance! itark gekürzt, Behandelt

:

1. Die röm. Kricgschirurgie nach der veralteten Schrift

von James Simpson. 2. Ambr. Pare. 3. Robert Glo-

wes [1540 ln'U4j. 4. Peter Lowe ['um 1550, + nach
15951). 5. John Woodall's .Viaticum" [1C28]. 6. Rieh.

Wiscman [1620 -76J. 7. J. D. Larrey.) — 3. Bayer,
K.. Aus der (Jesch. des Badelebens. (Sammlung gem.
Vorträge. No. 187—88.) Prag. 32 Ss. 1895. — 4)

Celli. Angeld, La scuola Romana d'igiene nei sec.

IG. e 17. e la prolilassi della peste bubbon. nel 1656
e 57. Citta di Castello. 16. 17 pp. — 5) Cicho-
rius, Conrad, Die Reliefs der Trajansäule. l.Tafelbd.

Die Reliefs des dak. Krieges. 2. Textbd. Commentar.
Berlin. 1896. 57 Taf. in Heliograv. in Mappe, gr.

Fol. VI. 872 Ss. Mit Abbild, und farbiger Karte,

gr. 8. (Diese Reliefs sind bereits von Fröhner [Paris.

1S72 fg.J, Pollen [London. 1874], S. Reinach [Paris.

1886] bearbeitet. Vorliegende Ausgabe ist eine hoch-

achtbare Leistung. Sie giebt die Reliefs nach den
Gypsabgüssen des lateran. Museums in 155 Einzel-

bildern. Die Bedeutung ders. für die Gesch. der Mili-

tärmedicin ist genug bekannt.) — 6) del Pezzo,
Carlo. La Croee Rossa; conferenza Napoli 1897. 8.

Russie. p. 25. — 7) Finkc Iburg, G., Gesch. Ent-

wickcluug und Organisation der üffentl. Gesundheits-

pflege in den Culturstaaten. (Handbuch der Hvgiene
v. Weyl. Abth. 1.) 1895. — 8) Hottinger, R., 'Henri

Duuant. Ein Abriss s. Lebens u. Wirkens. 8. Zürich. —
9) Jahresbericht über die Fortschritte in der Lehre von

den pathogenen Microorganismen. Hrsg. v. Baumgarten
u. Tangl. 11. Jahrg. 1895. gr. 8. Brnunsehwcig. —
10) Jahresbericht über die Fortschritte in der Unter-

suchung der Nahrungs- und Geuussmittel. Hrsg. von

Beckurts. 5. Jahrg. 1895. gr. 8. Göttingen. — 11)

Jahresbericht (vierzehnter) über die Fortschritte und
Leistungen auf dem Gebiete der Hygiene. Begründet
von J. Uffelmann. Jahrg. 1896. Herausgegeb. von R.

Wehmer. Suppl. z. D. Vierteljahrsschr. f. off". Gcspfl.

Bd. 29. Braunschw. Lex. 8. 416 Ss. — 12) Jahres-

bericht (\V. Roth's) über die Leistungen u. Fortschritte

auf dem Gebiete des Mil.-Sanitatswesens. Hrsg. von
der Redact. der D. militärärztl. Ztsehr. 22. Jahrgang.

Ber. f. d. J. 1896. gr. 8. Berlin. - 13) Kirchen-
berger, S., Chronologische Tabellen zur Geschichte

des k. u. k. usterr.-ung. Militär-Sanitätsweseus. Wien.
18!>6. 71 Ss. gr. 8. — 14) Mo liiere, Humbert. La
Chirurgie de guerre au 16e s. Nicolas Goddin d'Arras,

Chirurgien des armees de Charles V et de Philippe II,

sa vie et ses oeuvres. Janus. II. p. 271 — 279. (Be-

achtenswerther Nachtrag zu d. Vcrf.'s Etüde d'hist. med.

de fassistance aux bless6s av. I'organbation des arrares

permanentes. Mein, de l'Acad. des sc, b. lett. et art>

de Lyon 1888. T. 29e cl. de sc.) - 15) Müller R.
Entstehungsgeschichte des Rothen Kreuzes und der

Genfer Convention, mit Unterstützung ihres Begründers

J. H. Dunant. gr. 8. Mit 1 Bildn. Stuttgart. — 16)

Rosati, T., La mediciua sullc uavi; Arini storici.

Roma. Ann. di Med. Nav. 8. 75 pp. (Behandelt nicht

nur die Gesch. der Sehiffsmedicin, sondern auch die der

Mariucspitäler). — 17) Sawtelle, H. W.; Historr of

the Marine Hosp. at N. Orleans. N. Orl. M. and S*. J.

1896/97. XLIX. p. 437—442. — 18) Schönfeldt,
Gustav, Beiträge zur Geschichte des Pauperismus und

der Prostitution in Hamburg. Weimar. VIII. 274 S>.

gr. 8. (Berücksichtigt nicht beim Mittelalter di--

Strassburger Fraueuhausordnung [Brucker. Strassburgcr

Polizeiverordnungen 1889. S. 233 ff.] und den Aufsatz

über Frauenhäuser u. fahrende Fraueu in J. Scheibb'-

Kloster [1847. Bd. 6. S. 454-536].) —.19) Skori-

tsebenko- Ambodik, G. L„ I/hygiene ä repoque

prehist. l'n nouv. chap. de l'hist. de med. St. Peiersl.

185)5. 8. 23 pp. La medicine prehist. Un n. ch. <le

l'hist. de m. St. Petersb. 8. 23 pp. — 20) Tolti.

Hans. Puchlein von allen paden die von natur hei«*/,

sein. Strassburg. 1896. schmal 4. (Faesimileauss;il..-

dieser ällesten deutschen Bäderschrift, deren äusserst

seltene erste Ausg. [Nürnberg, um 1480] den Meister

sänger und Barbier H. T. zum Verf. hat und in 7.'>5*

Reimzeiten 46 Bäder besingt. Sie ist bereits einmal

abgedruckt von W. Th. v. Renz im 1. Bd. von R^h!t%

Arch. 1878. S. 194-214, nicht im 2. Bd. S. 1 95 ff

.

wie K. Sudhoff im Janus 1897, S. 526 angiebt). — 21)

Trepte. A., Die freiwillige Krankenpflege im Kriege,

ihre Geschichte und ihre Aufgabe. Ein Hülfsbuch zum

Verständniss und zur Würdigung des deutschen rothen

Kreuzes. Berlin. IX. 168 Ss. 1895. — 22) Weber,
H., Historische Entwickelung der Ansichten über die

Erwärmung der (ieschosse und ihre Ursachen. Diss. med.

Berlin. 29 Ss. 1895.

XI. Chirurgie, Augenheilkunde und
Geburtshilfe.

1) Abbot, S. L., Recolleetions of surgery before

the use of anaesthetics. Bost. M. and S. J. CXXXV1. 7.

— 2) Ahlmeycr, E., Histor. bibliogr. Zusammenstel-

lung der Methoden der Wiederbelebung Neugeborener.

Diss. Marburg. — 3) A Ibertotti, Gius., Benvenuti

Grassi Hierosolimitani, doctoris celeberrimi ac exper

tissimi, de oculis corumque aegritudinibus et curis.

lncunabulo Ferraresc dell' a. 1474 (reimpr.) con not.

bibliogr. Pavia. K. 60 pp. (Ann. die oftalroologia). —
4) Aldrich, W. J.. The discoverv of ether. Internat

J. Surg. N.-Y. 1896. IX. 360."— 5) Anonym. The

Semi, Centennial of anestesia. Oct. 16. 1846 — Oct. 16.

1896. 4. 95 pp. Massachusetts (Jen. Hosp. Besten

— 6) Anonym, Georges Mareschal. Leibcbirurg Lud-

wig IV. Deutsehe med. Wochschr. No. 23. Mareschal.

(Nachf. von Felix u. Vorgänger v. Lapeyronie, Mitbe-

gründer der Acad. roy. de la Chir. * 1658 in Calais

t 13. Dee. 1736) wird hier auf Grund der im t. Bdf

der Verüffentlichuungen der Ac. enthaltenen Denkred-

sowie der Memoiren des Herzogs von St. Simon als

liebenswürdiger, einsichtsvoller, freidenkender und frei-

müthiger Mensch geschildert. Im Gegensätze zu ihm

stehen die unwissenden Leibärzte Fagon u. Bondini].)

— 7) Ayer, W., Who discovered anesthesia and grave

painless surgerv to the world? Bost. M. and S. J.

CXXXV. p. 633- 635. — 8) Bemis, C. V.. Persona!

recolleetions of the introduetion of anaesthesia. Ibid.

CXXXVI. 9.

9) Berg er, M. A., Der von Michel Angelo Buona-

rotti eigenhändig geschriebene Augen tractat. 16. Jlir.

München. 8. 23 Ss.
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Erste Ausgabe t iner von Michelangelo im Cod. Vat.

3211 als Anhang zu seinen Gedichten u. Correspon-

deoMB angelegten Sammlung von Augenrecepteu. Die

meisten sind dem breviar. de egritudinib. oculor. des

Petrus Hispanus entnommen. I). Herausg. hat d. Pa-

rallelstellcn aus dem ('od. Monac. 40 angeführt. In

der Einleitung weist er nach, dass aus den gelegent-

lichen Bemerkungen des Michelangelo üb. d. Störung
-eines Sehvermögens nicht gefolgert werden kann, als

hatte dieser an einer Augencrkrankung gelitten. Es
liege vielmehr nahe, dass sich bei ihm seit 1552 eine

Trübung der Crystalllinse entwickelt habe. D. Sorge

jm Erhaltung seiner Sehkraft gab ihm Anlass zu dies.

Receptsammlung. In der Einleitung deutet der

Herausg. an, der Über de oculo Petri Hispani belinde

«.ich z. Z. im Druck. Man wird dieses Unternehmen
mit Freude begrüssen. Die Anmerkungen zu dem
Tractat des Michelang. lassen annehmen, dass Herr B.

den gelehrten Apparat vollauf beherrscht, welcher für

ein solches t'titernehmen nothwendig ist.

IU) Bern ab co, Gaetano, Gli Italiani Deila chi-

rurgia. Discorso. Napoli. 8. p. 24.

II) Bock, Emil, Zur Gesch. des künstl. Auges.
Ulg. Wien. med. Ztg. XLI1. No. 42-44.

Was Verf. f. d. Zeit vor 1749 anführt, ist in der
Diss. von I'h. Ad. Haug (Oculus artif. Tubig.) enthalten.

I). IVbrige ist nicht neu, leidet jedoch vielfach au un-

richtiger Auffassung bekannter Thatsachen. sowie an
Unterlassungen, hervorgegangen aus mangelhafter
*iuclleukenntniss, infolgedessen er offene Thüren ein-

rennt. Dass Ilaug's Dissert. unter dem Namen von
Mauchart angeführt wird, ist auf eine alte Gepflogenheit

der Bibliographen zurückzuleiten, welche in einer der

namhaftesten neuzeitlichen Bibliothek instruetionen,

nämlich in der Wolfenbüttler v. J. 1898 ausgedrückt
ist: für Dissertationen vor 1800 gilt, wenn nicht aus-

drücklich beim Defeudenten o. Respondenten durch
beigesetztes Autor respondens dessen Autorschaft ausser

Zweifel steht, der Praeses als Verfasser, demgemäss
erhalten sie dessen Namen als Ürdnungswort. Der den
h'unstaugen der antiken Statuen gewidmete, etwas
verworrene Abschnitt liesse >ich durch einen kurzen,

liier unterlassenen Hinweis auf die eingesetzten Augen
der zahlreichen egyptischen Bildwerke (Louvre, Bulak).
sowie auf die Erzeugung besonderer Augen für Bild-

werke bei den Römern durch eigene Handwerker (ocu-

larius. Inscr. ap. Grut. 645, 1; ap. Fabretti p. 641

n. 357) ablösen, da es sich doch um bekannte Sachen
handelt, die ja im erstbesten Buche, das über das an-
tike Kunstgewerbe spricht, enthalten sind. Beim Leset)

der Berichte über die Mumienaugen ist es dem Verf.

'titgangen, dass d. Angaben über Kunstaugen sich nicht

auf den Schädel der Mumien, sondern auf die Maske
1 -s Mumienfutterals beziehen, wodurch sich d. ver-

meintlichen Schwierigkeiten einfach klären. Sehr lehr-

reich war diesbezügl. f. d. Ref. das Studium der Augen
an den letzten Funden von Th. Graaf. solange diese

hier noch vereint wann. In dieselbe Classe gehören
auch die dem Verf. entgangenen Kunstaugen des Musee
du Farc du cinquantenaire in Brüssel. Der Hinweis
üuf d. Notwendigkeit besonderer Forschungen über die

Verwendung von Kunstaugen an Bildwerken bei Völker-

schaften des Ostens ist gegenstandslos, da es ja be-

kannt ist. dass alle Naturvölker mit nur einigermaassen

entwickelter Fertigkeit bei Bildnissen, ja sogar bei

Tropbacenscbädeln Kunstaugen einsetzen. Beweisstücke
linden sich in jeden Museum für Völkerkunde. Den
Ursprung dieser Sitte in China suchen zu wollen, i-t

canz müssig. In den Litoraturangaben wäre noch zu

'"erücksichtigen gewesen; Wengler. Ed., I». künstl.

Augen des Hrn. Boissoneau. M. eig. Beobachten, u.

Zusätzen. Dresd. 1851, Pergens, Ed., Beitrag z.

'iesch. d. Kunstaugen. Hirse bberg's Centrblatt f.

pract. Augenhlk. Aprilh. 189«".. Worin wird zweimal

Olai genannt. Er hiess Ole, lat. Olaus.

12) Bracken, II. M., The therapeut. of anaesthesia.

Northw. Lancet. St Paul. 1896. XVI. p. 412—14.
— 13) Buchanan. George, Anaesthesia jubilee. a re-

trospect. Edinburg. Medic. New Ser. vol. 1. I.

p. 1—5. — 14) Buxtoti, Dudley W., An oration ou

empirism or science? — anaesthetics. 1847 - 97.

Lancet. Nov. 27. p. 1396-1420. 15) Chadwick,
James B., An historical sketch of abdominal surgery.

Addr. del. bef. the Am. Gyn. Soo. Wash. 0. C. Mav 6.

Bost. Med. CXX.WI. No. 18. p. 429-34. (Ent-

Wickelung der Ovariotomie vom 13. Das. 1809, wo
Ephr. Mc. Dowell d. erste Uvarialgeschwulst operirte,

bis zum Tode von Sir Spencer Wells. 31. Jan. 97. Gute,

übersichtliche Darstellung. Verf. ist Präsident der

amerik. gvnäk. Ges.) — 16) Chapmann, W. C, Jenncr
and Morton. Toledo M. and S. Reporter. 1896. p. 747
—752. — 17) Ch. Ed., Alte u. neue Instrumente. La
Nature 23. L p. 343—46. (Hygrometer, Thermometer,
Uhren, Barometer u. s. w.) — IS) Gotting, B. E.,

A bit of professional reminiscences, etherwise and
otherwise. Bost. M. and S. .1. CXXXVI. 1. — 19)

Dana, S. J., Reminiscences of distiguished physicians

and surgeons. J. Med. and Sc. Portland. 1S'J6. XII.

84. II. p. 249—70. — 20) Dewees. W. B., Eulogy
on Jenner. .1. Am. M. Ass. Chicago. lsy6. XXVII.

p. 1128-30. — 21) Witt, J. F. de, Filty years of

surgerv under anaesthetics. Northw. Lancet. Su Paul.

1896. XIX. p. 406—9. — 22) Döderlein, A., Ueb.

Vergangenheit und Gegenwart der Gebhilfe. Leipzig.

(Kurzer Ueberhlick üb. d. Gesch. der Gebh., mit be-

sonderer Hervorhebung der Verdienste von Heinr. von

Dcventer u. Pet. Camper.) 23) Dührsscu, Ueber

Chirurg. Fortschritte in d. Geburtshille. Sammig. kliu.

Vorträge. VI. Ser. N. ItiO. 20 Ss. Lpzg. 1896.
— 24) Duncan, A., The lirst ovariotomv. Bost. M.

and S. .1. 1896. CXXXV. p. 478. — J5) Emerson,
E. W.. A historv of the gift of painless surgery. At-

lantic Month. Boston. 1896. LXXV1IL p. 679—86.
Also. Reprint. — 26) Felter, H. W.. Fiftieth anni-

versarv ol ether anaesthesia. Eclect. M. J. Oincin.

1896. LVI. p. 483-6. - 27) Foster, B., The
history of the discoverv of anaesthesia. Northw. Lanc.

St. Paul. 1896. XVI. p. 403 -5. — 28) Fowler,
G. EL, The evolution of the surgerv of the twentieth

Century. Med. News. N. Y. 1896. LX1X. p. 602—7.
— 29) Frazer, W. F., The lirst administration of

ether in Ireland. Boston M. and S. J. 1896. CXXXV.
p. 610. — 30) Fliedenwald, Harry. The early hist.

of ophthalmologv aud otologv in Baltimore (1S0O—50).

T. Hopkins Hosp. Bull, vol.' 8. N. 77—8. Aug.. Sept.

p. 184-91. (Thätigkeit der Ophthalmologen P. Cha-

tard [geboruer Franzose, ansässig in Baltimore seit

1797J, W. Gibbson [• 1784 f 1858Vj, G. Frick J» 1793

f 26. März 1870]. H. G. Jameson [* um 1792], J. Ma-

son Gibsou, J. Harper, W. AI. C.lendiuen, der Otologen

N. Rhyno Smith, Jos. .1. Cohen. M. IVrtr. von Frick.

Beachtenswerther Beitrag zur Geschichte der Medicin in

Amerika.) — 31) Derselbe, Joseph Friedrich Piringer,

bis methods and investigations. J. Hopkins Hosp. Bull.

Vol. 8. No. 77 8. Aug. Sept. p. 191--*». (Pinnger

[81. März 1SO0. + 22. Sept. 1879|. a, o. Prof. der

Augenheilkunde in Graz, wohlverdient durch seine Be-

strebungen, die Ophthalmie der Neugeborenen zu ver-

hüten.) — 32) Galloupe, S. F.. PeriOnal rccollcctiotis

of the tirst um' of anaesthetics. Boston med. and surg.

Journ. CXXXVL 8. — 83) Gcijl, A., Over de oplei-

ding en maatsehappelijke positic der vroedvmuweu in

de 17, en 18. eeuw. Med. Weekbl. S.-A. 87 pp. 8. (Zur

Geschichte des Hobammenweaens im 17. u. 18..1hrh. Forts,

zu des \< rf.*- Histor. kantteekeningen I. in Ned. Tijdschr.

voor verlosk. en gynaec. 1890) — 34) Derselbe.
Catariua Gertruyt Schräders, investigatrice du caractere
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anatomiquo de la placeuta pracv. Jauus. p. 537— 40.

(Die Hebamme C. G. Schräder hat, wie aus ihrem Tage-

buche hervorgeht, den ersten Fall von Plac. pracv.

beobachtet. Bemerkung gegen Schröder, welcher in

Sachen der PI. pr. Portal gegen Schallig zurück-

gesetzt hatte.) — 35) Gordon, II. Laing, Sir James
Young Simpson and Chloroform. (1811—70.) Masters

of medicine. gr. 8. 240 pp. — 36) Grohe, B., Ge-

schichtliche Darstellung des Wesens und der Behand-
lung der Typh litis und Perityphlitis. Diss. Greifswald.

1 896. — 37) Hart, Eni., Masters of medicine. Vol. I.

John Hunter by St. Paget. London. — 88) Heath,
Christopher, The Hunter orat. del. Febr. 15. 1897 on

John Huntcr as surgeon. Brit. med. Jouru. Febr. 20.

p. 445-48. Lancet. Febr. 20. p. 502-4. — 39)

Henry. J, H., Primitiv negro midwiferv in Alabama.

Eclcct! med. Joum. Cincinnati. 1896. LVL 469. —
40) Hinge ton, Sir W. II., A review of some of the

changes in surgic. thought and treatment during the

past 36 vears. Montr. Med. Joum. 1896/7. XXV.
285-91. - 41) Keen, William W., Samuel David
Gross. Amer. Journ. Jun. p. 669—77. (S. D. Gross,

• 8. Juli 1805 in Easton PA., t 6. Mai 1884, Prof. d.

Chir. am Jcfferson Medical College, Philadelphia PA.,

neben Marion Sims der bedeutendste amerik. Operateur

seiner Zeit, Verf. von „A System of surgery*. Rede
gelegentlich der Enthüllung seines Standbildes.) — 42)

lngalls, E. R., Rccollections of surgery bc the use

of anaesthetics. Bostou med. and surg. Journ. CXXXVI.
5—7. — 43) Jahresbericht über allgemeine Chirurgie

von Garre. Chirurgische Krankheiten der Gcfässe uud
Nerven für 1896. gr. 8. Berlin. -- 44) Jahresbericht

über die Fortschritte der Geburtshülfc und Gynäcologie,

red. von E. Bumm und J. Veit, herausgeg. von R.

Frommcl. Jahrg. 1—10. Für die Jahre 1887—96.
gr. 8. Wiesbaden. 1888— 97. — 45) Jahresbericht über

die Fortschritte auf dem Gebiete der Chirurgie, red.

von Hildebrand. 1. Jahrg. Bericht über das Jahr

1895. gr. 8. Wiesbaden. — 46) Jahresbericht über

die Leistungen und Fortschritte im Gebiete der Oph-
thalmologie, red. von J. v. Michel. 26. Jahrg. Bericht

für das Jahr 1895. gr. 8. Tübingen. — 47) Reith,
S., Praeanesthetic surgerv. Northw. Lancet. St. Paul.

1896. VI. 414. — 48) K lein wäehter, Ludwig. Ber-

nard Seyfert. Ein Beitrag zur Geschichte der Mediciu

in Böhmen. Mittheil. d. N. böhm. Exeurs. Club. 20. Bd.

8. 809- 18. S.-A. 10 Ss. 8. (Bricht eine Lanze für

seinen Lehrer, deu seiner Ansicht nach ungerecht beur-

theiltcn. ja grundlos angefeindeten Prof. der Geburts-

hülfe und Frauenkrankheiten an der Prager Universisät,

B. Seyfert, • 19. April 1817. t Mai 1870. - 49)

Kossmann, R.. Die gynäcologische Nomenclatur. Krit.

Erörterungen. Berlin, gr. 8 — 50) Krahracr, Schä-

del, Amulette und die Trepanation der Schädel in Russ-

land in alten Zeiten. Globus. 68. Bd. 1895. S. 472.
— 51) Kuppelmayr, Rudolph, Kunst und Kunst-

gewerbe der Sammlungen Kuppelmavr. München.
1896. 85 Ss. gr. Fol. Mit 30 Lichtdruck taf. (Bildet

den 2. Theil des Verz. der Sammlungen des 1888 ver-

storbenen Baumeisters Max K., besehreibt 1040 kunst-

gewerbliche Gegenstände, darunter No. 845 ein Kugel-
bohrer der Renaissancezeit [Abbild. Taf. 7J aus Augs-

burg. 29 cm lang. Ein ähnliches Stück. 32.5 cm lang,

besass noch vor Kurzem Herr Rud. Lotse in München.)
— 52) Landau, Richard. Zur Geschichte der gynäco-

logischen Localbebandlung. Monatsschr. f. Gehurtsh.

u. Gynäeol. Bd. 5. Ergänzungh. S. 161—70. S.-A.

gr. 8. Berlin. (Verfolgt die Anwendung des Pessus

von Hippokrates bis auf Rod. a Castro. Benutzt als

Hauptausgaitgspunkt die noch immer unübertroffene aber

nicht mehr vollgilttge Geschichte der Geburtshilfe von
Siebold und auch sonst veraltete (Quellenschriften. So
wird Hippokrates, Paulus v. Acg., Ibn Sin« nach lat.

Uebersetzungen citiri. Letzterer sogar nach Gerhard v.

Cremona in d. Ausg. des Alpago von Belluno.) — 53)

Derselbe, Leitung von Geburt uud Wochenbett v r

300 Jahren. Ebendas. Bd. 4. H. 6. S. 585-93.

S.-A. — 54) Laryugoscop. (Laut Brit. med. Journ. hat

bereits Anfangs dieses Jahrhunderts ein gew. Benin

in Frankfurt a. M. eine winkelförmige Vorrichtung mit

2 Spiegeln gebaut, von welchen der eine das Liebt

zurückwarf, der andere das beleuchtete Bild zeigte,

mittelst deren „die Höhlen des menschlichen Kerpen

beleuchtet werden können". Babington hat die Vor-

richtung so abgeändert, dass nur ein Spiegel in Ver-

wendung kam und dieses „Glottiscop* 1829 mehreren

gelehrten Gesellschaften ohne Erfolg vorgelegt. 1854

nahm Manuel Garcia [lebt als 90jähriger in London'

die Sache abermals auf. Alle diese Bestrebungen er-

zielten keine allgemeine Einführung der genannten, weil

unvollkommenen Werkzeuge, bis Türk und Czermak den

Gegenstand von Neuem aufnahmen.) — 55) Markoe,
J. M., Recollection of surgery bef. the use of anaesthe-

tics. Boston med. aud surg. Journ. CXXXVI. 2—5. —
56) Meige, Les peintres de la medeciue; Poperatiou sur

le dos. Nouv. Journ. de la Salpetriere. IX. p. 381. —
57) Meige, Henri, Les arracheurs de „pierre de IcU

-
.

Janus. p. 393-396, 497—502. Mit Abbild, nach P.

Breughel, J. Steen, D. Tenicrs, Th. de Bry, Nie. Weyd-

mans. (Verfolgt diesen Operationsschwindcl an der

Hand zeitgenössischer Bilder von der Mitte des 15. bi>

zum Schluss des 17. Jahrh. Anschluss an des Verf.

„Les Peintres de la medecine" (Ec. flamaude et holland

Les Operations sur la tete. Nouv. Iconographie de la

Salpetriere. T. 8. No. 4 u. 5. 1895.) — 58) Neu-
burger, Max, Eine Notiz über Theodor Pyl. des Vor-

läufers Cotugno's. Janus. Janv.-F6v. p. 380 —381. (Pyl

hat bereits 1742 zuerst ausgesprochen, dass eine Flüssig-

keit im Labyrinth enthalten ist und dass sie bei der

Schallfortpflanzung eine wichtige Rolle spielt, was dureh

die Entdeckung Cotugno's [1757] in den Hintergrund

gestellt wurde.) — 59) Ogdcn, B. IL. Anaesthetics in

obstetries. Northw. Lar.cet. St. Paul. 1896. XVI.

409 -412. — 60) Olshausen, R., Leber Marion Sims

und seine Verdienste um die Chirurgie. Rede \v>m

2. Decemb. 1896. Berlin. 30 Ss. 8. (Bespricht mW
M. S. die Männer, welche die Gynäkologie und die Chir-

urgie am meisten gefördert haben: Semmelweis, James

Simpson, Spencer Wells, Carl Schroedcr.) — 61) Page!.

J., Die erste bekannte Empfehlung des Magnets in der

Chirurgie. AI Ig. med. Centr.-Ztg. No. 101. S.-A. 8.

4 Ss. (Kommt auf die im Janus L 1896. p. 376 aul-

gestellte Conjectur zurück, laut welcher Henry de Mon-

devillc eines Werkzeuges erwähnt, das sich nicht be

schreiben lasse, und Geschosse vorzüglich herauszieht

Im Wortlaut des herangezogenen Satzes heisst es: Aliud

instrumentum est ars quac non deficit: est autem talc.

quod literis non potest describi et optime extrahit tela

aut cetera quac apparent ad suflicientiain ; aliis non

confert. Das erwähnte Werkzeug erklärte nun V. für

einen Magneten, obzwar man über die Worte ars quae

non deficit trotz der gequältesten Deutungen im Un-

klaren blieb. Diesmal erbringt er eine andere Stelle,

worin Henri die Wirkung der Arzneien so deutet, .wie

ein an den Körper angelegter Magnet das festsitzend«:

Eisen herauszieht*. Damit ist der Beweis erbracht,

dass hier eine Mittheilung über die Möglichkeit vorliegt

mit dem Magneten Fremdkörper von Eisen zu entfernen.

P. hält die Stelle für die erste bekannte Empfehlung

des Magnets tu der Chirurgie [vcrgl. im Folgenden]). —
62) Derselbe, Zur Priorität der Pfeilspitzenextractioi.

mittelst des Magnets. Ebendas. 1898. No. 1. (Er-

klärt, dass er aufmerksam gemacht wurde, dass der

Magnet in der obigen Anwendung bereits in der Ayur

ved.a erwähnt wird.) —
- 63) Paulin, La maladie de la

pierre dans les anciens duches de Lorraine et de Bar

Rcv. med. de l'Est. 15. Dcc. 189«. — 64) Pilcher.

J. F.., Felix Wiirtz and Pierre Franco: a glimpse of

16. cent. surgery. Ann. Surg. Philad. 1896. XXIV.

505-534. - 65) Platt, William B., John Bell, sur-
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geon. J. Hopkins' Hosp. Bull. Novbr.Decbr. 1890.

No. 68 U. 60. p. 168 -200. (J. B. • 12. Mai 17G3
Edinb., t 15. April 1820 Rom, Sohn des Rev. Will. B.,

wurde Fellow am R. C. of Sarg. u. las bereits 1780 üb.

Aaat. u. Chir. [promov. 1779]. Demgemäss sind d. ab-
weichenden Daten b. Uaeser [Gesch. II. 841] u. Gurlt
[Biogr. Lei. v. Werrich- Hirsch I. 376] richtigzustellen.) —
66) Rothe, C. ti., Zur 50jährigen Gedächtnisfeier der

Entdeckung der Acthernarcose. Münch, med. Wochen-
schrift. 1896. No. 41. S.-A. 10 Ss. (Hält sich haupt-
sächlich an Rieh. Hodges, A narrative of events con-

nected with the introd. of sulph. ether into surg. use.

Boston. 1891.) — 67) Schoen, W., Die geschichtliche

Entwickclung unserer Kenntniss der Staarkrankheit.

Leipzig, gr. 8. — 68) Siebold. Pb. Frhr. v., Xippon.
Areh. zur Beschreibung von Japan. 2. Aufl. Würz-
burg und Leipzig, lex. 8. 2 Bde. 421 und 842 Ss.

(Bd. 2 S. 78—86 handelt über Acupunctur und Moxa
mit 13 Abb. chirurg. Instrumente.) — 60) Simpson,
A. R., The jiibilcc of auaesthetic midwiferv. Glasgow.
M. Tafel. Vol. 47. No. 3. March, p. 161— 187. (Schil-

dert in lebhafter Weise die Einführung der Anacsthetira
in die Gcbh. unserer Zeit.) — 70) Stearns, H. P.,

A bit from the history of anaesthesia. Yalc. M. P.
N. Havau. 1896 97. III. 131-133. - 71) Stern,
L., Ambroise Part1 als Geschichtsschreiber. Janus.

p. 60- 69. (Wiedergabe des bekannten Berichts von
A. Parc über die Belagerung von Metz 1552 nach dem
nur in 60 Exemplaren von Cbabert veranstalteten Ab-
druck [Metz, 1876] aus der Lyoner Ausgabe der Werke
Pare's vom Jahre 1664. — Die Werke von Pare sind

in so vielen Auflagen erschienen [üher ein Dutzend
französischer Gesammtausgaben , ein halbes Dutzend
lateinischer rebersetzungen. letzte vollständigeGesamrot-

ausgabe von Malgaigne, Paris 1840/41 in 3 Bänden],
dass eitifaehe Abdrücke aus denselben, wie der vor-

stehende, ziemlich überflüssig sind. Erspriesslicher wäre
eine deutsche Uebersctzung.) — 72) Sulzer, D. E.,

Documents servants ä l'hist. de Pextraction de la Cata-

racta Essai hist. Ann. d'oculist. 1894. V. p. 321— 348.

— 73) Tsakiris, Jean, Instruments anciens et nou-

veaux pour Fintobation du larynx dans le eroup. These.

Paris, Soc. d'ed. scientif. 1895. 4". 129 pp. (Eine

sehr gründliche Arbeit über die Werkzeuge zur Intu-

bation des Kehlkopfes. Die Geschichte dieser Operation

beginnt mit einem Fehlgriff, den Desault 1801 beging,

indem er eine Sonde anstatt in die Speiserühre, in die

Luftrühre einführte, wo sie einige Stunden ohne Schaden
verweilte. Dasselbe thaten, jedoch mit Absicht, Bichat

bei Glottisödem. dann Dicffenbaeh 1839, Horace Green

1854. Der Cathcterismus des Kehlkopfs wurde von

Loiseau eingeführt und von Trousscau bekannt gemacht.

Verf. beschreibt die weiteren Fortschritte dieses Ver-

fahrens, die Instrumente von ßouehut 1857, O'Dwyer

1881, deren Handhabung, die Aenderungcn daran

[Ferroud, Collin u. A.]. die Werkzeuge zum Aufsperren

des Mundes, dann seine eigenen Instrumente. Er spricht

dem Aluminium als Stoff zur Erzeugung der Kehlkopf«

röhrchen das .Wort und hält einen Schiingenführer für

das geeignetste Werkzeug znm Herausziehen derselben.

Am Schlüsse folgt eine Literaturübersicht über diese

Operation 1885—95 mit 235 Nummern.) — 74) Van-
zetti. Tito, Olindo Silvcstr Grandesso inventore della

Ligatura elastica in chirurgia; c. note di Fedelc Lam-
pertico. Venezia. 1896. 8. 24 pp. - 75) Vra-
gassy, Wilh. v.. Pirogoff u. Billroth. Deutsche Revue.

22. Jahrg. November. — 76) Warren. J. Collins, The
influenee of anaesthesia on the surgery of the nineteenth

Century. Addr. deliv. at Washington, I). C. May 4.

Bef. the Americ. Surg. Ass. Bost. med. CX.W'IV.

No. 18. p. 428-429. - IV Welch. W. H. , The
influenee of anaesthesia lipon medie. scienre. Bost.

med. and s. J. 1896. ( XXXV. 401—403 78)

Wheelcr, W. G.. An incident in the carly history of

the iutroductiou of sulphuric ether as an auaesthetic.

Ibidem. ( XXXVI. 9. — 79) Wijk, Th. van, Histor.-

krit. Ucbersicht der statischen Schenkelhalsverbieguug

(coxa vara) und Therapie. Freiburg. — 80) Wyeth,
J. A., D. J. Marion Sims and his works. Tr. Soutb.

Surg. and Gynaec, Ass. 1895. Phila. 1896. VIII.

9—39. - 81) Yater, C. M., Anaesthetics and an-

aesthesia. Texas Cour. Ree. Med. Dallas. 1896 97.

XIV. 48—50. — 82) Young, Hugh IL. Long, the

discoverer of anaesthesia. J. Hopkins Hosp. Bull. Vol. 8.

No. 77 8. Aug.-Sept. p. 174—184. (Nimmt die Er-

findung der Anaesthesie in Anspruch für Crawford W\
Long [* 1. Nov. 1815 Danielsville, Ga.], welcher laut

mitgetheilten l'rkunden bereits im Januar 1842 mit
Acther operirte. Mit Portrat vou Long und Facsimile

seiner Niederschrift. Wichtige Mittheiluug für die Ge-
schichte der schmerzlosen chirurgischen Operationen,

l'eber die Sache berichtet im gleichen Sinne Joseph
Jacobs anlässlich des 45. Meetiugs der Am. Pharm. Ass.

Minnesota, August. Ein kurzer Auszug daraus in Wien,
klin. Wochenschr. No. 49. S. 1086.)

XII. Seuchen, interne Medicin.

1) Adamv, J. G.
r

The Century of vaccination.

Montreal m. j. 1896 XXV. 81—93. — 2) Alta-
mirano, F., Ligeras notas sobre la pestileucia del aire

eu la ciudad de Mexico. Ann. d. Inst. med. nac.

Mexico. 1896. IL 92. — 3) Anonym, La lepre et

la castration. Janus. II. p. 289. (Macht aufmerksam,
dass die Castration gegen die Lepra bei den Griechen

des Alterthums [Aetios tetrab. 8. I. 221] sowie im

Orient geübt wurde.) — 4) Ashmead, Albert S.,

Leprosy overcome by isolation in the middle ages.

Janus. p. 558. — 5) Derselbe, Efforts in behalf of

the formation of an internat. worlds committee for the

suppression and prevention of leprosy. Repr. I. the

magaz. of med. Lex. 8. 22 pp. — 6) Barran, P.D.,

An historic memorabile (relating to the vellow fever

epidemic of 1799). N. Orl. m. and S. J. 1896'97.

XLIX. 318—322. — 7) Boens, H., Priorite hist. a

propos de la decouverte de la Vaccine. Le medecin.

1895. No. 39. — 8) Bossers, A. J., Die Geschichte

der Influenza und ihre nervösen und psych. Nach-
krankheiten. Diss. med. Freibg. Leiden. 1894. — 9)

Broes van Dort, T., Een eu ander over de Lepra iu

Nederlaud QU ziju Kolonien. Weekbl. v. h. N. Tijdschr.

v. Geueesk. 1. No. 8. 10. IL No. 11. — 10) Carlseu,
.1., Outlines of the history of diphtheria iu Denmark
and Germanv. Janus. I. p. 48— 161. II. p. 1— 9.

105— 111. 280—289. (Chronologisch, bündig, viele

Literaturnachweise.) — 11) Tomes, 0., La lue nmeri-

cana, il mal francese, il mal riapolet, ai tempi di

Carlo VIII. Rie. stor. Napoli. 8. 47 pp. Atti d. K.

Acc. M.-ch. - 12) Dä übler, Carl, Die neueste Pest-

literatur. S. a. aus „Die Heilkunde". Monatsschr. f.

pract. Med. — 18) Degiv, C. C, Die Lepra iu Ver-

gangenheit und Gegenwart und ihre Bekämpfung. St.

Petersburg. 1896. — 14) Dorssen, J. M. IL van,

I). Wilhelm ten Hhijne and leprosv in Batavia in the

17. cent. Janus. IL p. 252—26Ö. — 15) Ehlers,
Eduard, L'ergotisme eu Scandinavie. Ibidem. II.

p. 112 -115. (Nachweis, dass der Ergotismus im Mittel-

alter auch in den scandinavischen Ländern auftrat.) —
16) Ehlers, Brief vom 26. Juni an den Hedacteur des

Janus. Ebcndas. p. 70. (Verwahrt sich gegen die von
Ashmead im Janus [Mai-Juni] ihm zugeschriebene An-
sicht, die Isolining der Leprösen sei unnütz, gegen die

Veröffentlichung von ihm gehörenden Photographien

Lepröser sowie von Briefen gegen die Leprologen in

London, gegen Armauer- Hansen und Ehlers.) — 17)

Faidherbe. Alexander. Apercu chronologique du prin-

cipalcs epidemies de la Flandrc (800—1800). Ibidem,

p. 49-56. 153-168
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18) Fiessinger. Ch., La therapeutiquc des vieux

maitres. Paris. Soc. d'edit. scientif. 8. 335 pp.

Kine Sammlung von Aufsätzen, welche grössten-

teils schon in Zeitschriften veröffentlicht worden sind.

Sie behandeln die Therapie der ältesten Zeiten, die

ärztlichen Grundsätze des Celsus, Caclius Aurelianus, Avi-

oeona, der Schule von Salerno, des Hieronymus Fra-

castorius, Paraeelsus, Jean Ferne!, der Galenisten F.

Valleriola und Aless. Massaria, des Amatus Lusitanus,

.laijues Houillier, Hieronymus Mcreurialis, Felix Plater.

Jodoeus von Lomm, Fabrizio ab Aquapendente, Guill.

Raillou, Daniel Sennert, van Helmont, G. Horst, L.

Riviere, N. Tulp. de le Boe Sylvius, Stalpart van der

Wicl, Th. Willis. Th. Sydenham, B. Ramailioi, C.

Musitano. Lancisi, (i. Manquest de Lamotte, G. E. Stahl,

(i. Bnglivi, H. Boerhaave. .1. Astruc, .1. Lieutaud, W.
Gullen, A. Petit, Zimmermann, P. J. Barthez. P. Pomme,
Maximilian Stell, F. Chopart, Peter Frank, Th. Pinel,

.1. N. Corvisart, F. .1. Broussais, Bayle und Rostan.

Diu einzelnen Artikel enthalten zwar nichts Neues,

sind aber schön und gefallig geschrieben und werden
dem Leser daher manchen Genuss bereiten. — P.

19) Foy, George, The introduetion of vaccination

to the southern continent of America and to the

Philipp. Islands. Janus. II. p. 216—220. (In Süd-
amerika wurde die Impfung von einer Expedition ein-

geführt, welche unter Leitung von B. F. X. Balmis den
30. Nov. 1803 ausfuhr und 1806 zurückkehrte.) — 20)
Geisslcr, ('., Die Hauptströmungen in der Lehre von

der Immunität. Wratsch. 18%. p. 301 u. f. (Russ.)

— 21) Glück, Leopold, Zur Geschichte der Lepra in

Polen. Janus. p. 541—548. (Nachrichten über Lepro-

serien und die Lepra in Polen seit 1309. in welchem
Jahre bereits eine Leproserie in Glogau bestand.) —
22) Jahresberichte über den Fortschritt der Diagnostik

im Jahre 18Sf>. Herausg. von K. Schill. 3. Jahrg.

gr. 8. Leipzig. — 23) Laveran, A., Geographie med.
du paludisme. Jauus. Jan.-Ft'vr. p. 301—312. Mars-

Avr. p. 397—413. — 24) Lustig, Carlo, Luigi Sacco.

Ric. stör. d. vaecinazione. Milano. Gazz. d. Osped. e

de Clin. No. 129—131. — 25) Monnier. d'Aigues-

mortes, Observation« de Mm. Haguenot et Fizes, pro-

fcsscurs de med. ä l'univ. de Montpellier, sur la ma-
ladie dont les habitants d'Aiguesmortes ctaint affliges

le 30. Mars 1 744. Nouv. Montp. med. 15. p.295—300.

(Ks handelt sich um eine epidemische Grippe.)

26) Morris, Malcolm, The rise and progress of

dermatology an addr. deliv. at the open. of the sect.

of dermatology at the ann. meet. of the Brit. med. Ass.

at Montreal. Sep. Brit, med. Journ. Sept. 18. p. 697
bis 702.

Line recht gelungene, gedrängte Uebersicht. Unter
den Vorarbeiten für die Kntwiekclung der Dermatologie

(II. Mercurialis 1572. I). Turner 1712, J. J. v. Plenck

1777,177«;) hält Verf. das Werk von Turner, welches

Kaposi als sehr belangreich bezeiehnet hatte, für eine

Cwnpilation ohne besonderen Werth, hingegen hebt er

die erste Schrift von Plenck besonders hervor, da sie

die erste Eintheilung der Hautkrankheiten enthält. AI»

Schöpfer der Dermatologie und Gründer der englischen

Schule erklärt er Willan (Od eutaneous diseases 1808).

Sein Werk wurde von Th. Bateman fortgesetzt. Den
ersten Atlas der Hautkrankheiten gab Ant. Tudd Thom-
son, die Fortsetzung seiner Abhandlung über dieselben

lieferte Kdm. Alex. Parkes 1850. Aus Thomson*» Schule

gingen Hillier. Tilbun Fox, Radcliffe Crocher herrex
Beinahe gleichzeitig mit Thomson's Werk erschien das von

Erasrn. Wilson (1851). Es brachte eine neue Fintheilung.

Eine hervorragende Stellung in der britischen Sehnle

nimmt Jon. Hutchinson ein. Die französische Schule

wurde durch Alibert (1808) gegründet. Die Fortsetzung
seiner Untersuchungen gaben Cazenavc und Sehedel

(1828). Eine neue Eintheilung stammt von Häver

(1831). Nebst den älteren Meistern Gibert. D-v rirX

Bazin glänzen hier in der neueren Zeit Hardy, Vidi!.

Besnier, Brocq. Die deutsche Schule hat durch

nebra (1844) eine völlige Reform der bisherigen Auf-

fassungen hervorgerufen. Die hervorragendsten Vertrete

sind Auspitz, Kaposi. Neumann, Pick. Schwimmer.

Lewin, Lassar, Neisser. In Amerika wurden die Schrif

ten von Bateman, Cazenavc und Schcdel sehr bald über-

setzt (1818, 1824, 1829, 1832). In New-York wurd-

IS3fi ein Krankenhaus für Hautkranke errichtet. 183"

bis 1854 hielt hier H. D. Bulkley Vorlesungen über

Hautkrankheiten. Verf. des ersten amerikanischen Wer-

kes über Hautkrankheiten ist N. Worcestcr in Cleve

land (1845). 1859 machte J. C. White Hebra's Arb-it

in Amerika bekannt, 1S70 wurde das amerikanische

Journal für Syphilographie und Dermatologie. 1877 der

amerikanische Dermatologenverein gegründet. Neuere

Dermatologen sind Duhring, .1. C. White. Nevins Hydr.

L. D. Bulkley. Verf. bespricht weiter die Verschmel-

zung der Schulen durch die modernen Fortschritte der

Naturerkenntniss . die Bedeutung der Parasiten und

Bacterieu, den Fortschritt der Technik, und schliefst

mit dem Hinweis auf die Notwendigkeit einer einheit-

lichen Namengebung

27) Nieuwenhuis, A. W., L'impaludisrae ä Bot-

neo. La distribution des fievres palustres ä Sambos.

Avec une carte. Janus. IL p. 202—15. Mit Abb.

—

28) Portengeu, .1. A., Historical noticc about th«

original discoverv of the bacillus of bubonic plague.

Ibid. p. 57—59! — 29) Derselbe, Une theorie chi-

noise sur l'etiologie et la therapic de la peste. Ibid.

p. 461— 8. (Uebersetzung einer mystischen Anleitung

zur Krankenbehandlung in den chinesischen Spitälern

Mit Abbild, eines chines. Rccepts [nach The Epidemie-

ot bubonic plague in 1894. Med. Report by James A.

Lowson, med. offic. in Charge of Epid. Hosp. Hongkong

1895J.) — 30) Reber, B., L'habit des medecius peu-

dant la peste. Ibid. Jan.-Fevr. p. 298— 300. Mit

Abbild. — 31) Thompson, .1. A., A contrib. to the

history of leprosy in Austral. London. 8. — 82)

Valdrighi. Luigi Francesco, Contagio di pestileim

bubbon. in Formigine dur. il sec. 17. (1C30—31). Docum
estr. dalTined. eronacografia di 2. eastello commune
Modcna. 8. 45 pp.

XIII. Syphilis und Geschlechtskrankheiten.

1) Ashmead, A. S., Origin of svphitis in aneien!

America. Sei-i-Kwai M. J., Tökyö. 'l896. XV. 88.

— 2) Wolff, L., Syphilis amoug the original pepu-

lations of America, considering esp. its existence there

before Columbus' discov. of Am. Sci-Kwai-M. .1., T"ky.

.

1896. XV. 61-64.

XIV. Psychiatrie und Nervenleiden.

I) Buschan. G.. Semcsterbcricht (bibliograph.) der

Erscheinungen auf dem Gebiete der Neurologie uml

Psvchiatrie. 2. Jahrg. 1896. 1. und 2. Hälfte. 8. Jahrg.

1. Hälfte, gr. 8. Jena. — 2) Co wies, E., Progres«.

in the care and treatment of the insane duriug the

half Century. Am. J. Insanity. Juli. 1894. — 3

Jaeger. J., Ist Jesus Christus ein Suggestionsthera-

peut gewesen? Neue kirchl. Zeitschr. v. Holzhausen.

8. Jahrg. 6. H. — 4) Jahresbericht über die Fort

schritte und Leistungen auf dem Gebiete der Neurologie

und Psychiatrie. Herausg. von E. Fiat au und

I,. Jacobsohn, redigirt v. E. Mendel. 1 Jahn.

Litt. 1897. Berlin. 1898. — 5) Meige, La maladie de la

Kille de Saint Geosme. Nouv. Icon. de la Salpetriere.

Juill. 1896. — 6) Mosso. Mesrner et l'origine de

l'hypnotisme. Rev. scient 29. aoüt 1896. - 7) Xeu-

mann. (>.. Die Irrenpflege in alter und neuer Zeit

Aula 1. No. I8fl. 1895. — 8) Rieger. Conrad. Die
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Psychiatrie in Würzburg seit 300 Jahren. Vcrhaodl.

der phvsik.-med. Gesellschaft zu Würzburg. N. K.

II. Bd.' Ko. II. S. 123— 700. Würzburg. S.-A. gr. H.

51 Ss. (Fortsetzung ans Bd. 30, bei*, des Excurscs

über den gesetzlichen Schutz der persönlichen Freiheit
r

S. 102 — 145). Die Würzburger Psychiatrie blieb von
hureaukratischer Bevormundung verschont, weil sie

iilter war als die erst in der Neuzeit geschaffenen
Reglementirungsversuche. Ks folgt eine ausführliche

Untersuchung der 1589—1896 behandelten Psychosen,
dhue dass sich daraus irgend ein bestimmtes statistisches

Iii setz nachweisen Hesse.) — 9) v. Ziemssen, Karl

Kw.ild Hasse. Münch, med. Wochensehr. 16. März.

No. 11. S. 282—283. (Hasse, geboren am 23. Juni

1810 in Dresden, wurde 1889 ao. Professor in Leipzig,

wechselte später zwischen Zürich. Heidelberg, Hattingen
hier 185(5 -1879]. Kr lebt jetzt in Hannover. Sein
bedeutendstes Werk: .Die Krankheiteu des Nerven-
systems* erschien als 4. Hand von Virchow's Handbuch
der Pathologie und Therapie in 1. Aufl. 1855, 2. Aufl.

18«9.

XV. Volksmedicin. Medicinische Mystik.

Curiosa. Varia.

1) Adler, Heinrich, Meinen Freunden zur Eriune-

nmg an den 27. März 1897. (Kntbält die ofhciellen

Trinkspriiehe. welche beim 25jährigen Doctorjubiläum
Adler' s gehalten wurden. Dr. H. Adler, geb 1849,

Redacteur der .Medicinischen Wochenschrift"*, ist ein

bekauutcr und geachteter Arzt in Wien.) — 2)

Anonym, De l'histoire du merveilleux. Janus II.

p. »08. (Erinnert an einen von H. Froidcvaux am
Orientalistencongress erstatteten Bericht über eine

spiritistische Zusammenkunft, welche die Hindus in

l'ondichery 1074 veranstaltet haben, wie die Memoiren
vuu Bellanger de Lespinay bezeugen.) — 8) Cassidy,
S. The aboriginal doctors of Australia. Am. Med.
Stirg. Bull. N. Y. 1896. X. 182-185. - 4)
1 hadwick, J. lt., Medical libraire; their development
nid use. Jr. M. and Chir. Fac. Maryland. 1896.

129-143. — 5) Ferdinand, M.. Sexual-Mystik der

Vergangenheit. — 6) Hiifler, M.. Der Hilwiz-Baum.
.Der Urquell*. N. F. S. 33-36. (Der Bilwiz ist ein

elhisehcr Dämon, welcher ein frühzeitiges Altern der
Kinder verursacht [Aeltcrlein, Altmännchen. Altvater.

*ude man. petit vicillardj. Er hat seinen Sitz im
Bilwiz-Baum. Ks war eine altgermanisehc Sitte, der-

artige Kinder dahin auszusetzen. Das Christenthum
rsetzte dies durch Kleiderspenden.) — 7)Kaasberg,
H. S., Lc satanisme, la possession et la magie noire

d un point de vue scientilique et medical. Copenhague.
1896. Gyidendai. 41 pp. — 8) Miliard, V.R.,
Iv.mestic practic on the frontier in the earlv eightics.

I harlotte (N. C.) M. .1. X. 179.

9) Proksch, C. Tb., Zur Propädeutik für medic.

Schriftsteller. Med.-chir. Centralbl. No. 25. 18. Juni.

S. A. 12 Ss. Lex. 8.

Eine scharfe, aber sehr beherzigenswerthe Moral-

predigt. Sie gipfelt in folgenden Sätzen. 1. Ein Vor-

name ist bei jedem Autor nothwendig, zwei oder drei

bei häufig vorkommenden Geschlechtsnamen (stets genau
nachgeschrieben). 2. Der Titel einer Schrift sei kurz
und bezeichnend und werde auch bei den bekanntesten
Werken möglichst vollständig eitirt. 3. Referate sollten

gar nicht oder nur dann benutzt werden, wenn sie von
den Autoren herrühren oder wenn der SitCOtu einer

Sehrift mit den eigenen Worten des Verfassers deutlieh

kennbar wiedergegeben ist. 4 Bei der Bearbeitung
irgend eines Themas nuiss auf die hercits vorhandene
Literatur mit der grasten Sorgfalt Riieksieht genommen
worden. 5. Für die Wissensehaft wenig belangreiche

JahreBWhfhl d-r gekannten Sirrin, 1SU7. M. I.

oder mehr untergeordnete und auch negative Befunde

über wichtige Dinge wären nicht übermässig breit aus-

zuspinneu. 6. Aussprüche, welche die gesammte medi-

cinische Literatur von ihrem Beginn bis in unsere Tage
in jeder Zeile berühren, stammen fast immer nur von

Unkundigen und können auch nur solchen imponiren.

7. Für jeden niedergeschriebenen Satz lasse man sieh

mindestens 9 Minuten Zeit zu ruhigem und klarem Be-

denken, um offenbaren Unsinn möglichst zu vermeiden.

10) Weiss, C. Th., Volksmedicin. Sympathiemittel.

Der Urquell, hcrausg. von Fr. S. Krauss. N. F. 1. Bd.

6. u. 7. lieft.

XVI. Todtenschau.

1) Abbott, Frank. Dekan des New- York College

of dentistry. Verfasser zahlreicher Schriften über Zahn-

heilkunde, 61 .1. — 2) Alarcon y Casanova, (iabriel.

Vorsitzender der spanischen gynäcol. (iesellschaft. —
3) Alcock, Sir Rutherford. • 1809, f London 2. Nov.

1897. Lebte lange in Japan (B. M. J. Nov. 6.

p. 1377—78). — 4) Afanasjew, E., t 1897 in Kiew.

Vorm. Professor der spec. Pathologie und Therapie der

Universität Kiew. — 5) Ambrosoli, Pietro. Arzt am
Osped. magg.. Mailand, 54 .1. — 6) A n agn os ta k i s

,

Andreas, • 1826 auf Kreta, t 1897. Hochverdient um
die Hebung des augcriärztl. Studiums in Griechenland

und um die Geschichte der Augenheilkunde. Doetor

1849, studirte dann in Berlin, Wien, Paris. Widmete
sieh hier seit 1853 der Augenheilkunde und coustruirte

seinen Augenspiegel. 1854 Professor an der Universität

Athen und Director des Hosp. für Augenkranke. Be-

reiste Constantinopel, Smyma, Alexandrien, Beiruth.

Im März 1856 Professor der ophthalmolog. Chirurgie.

1858—60 liess er mit Atmdulis das Journ. medical

d'Athencs erscheinen. Seine wichtigsten Arbeiten auf

gcschichtl. (iebietc: I. Die endgiltige Deutung des Be-

griffes „entropion* bei Hippokrates: Var/tcni) /üe^/ir/»^,

23. Dec. 1858 (vergl. Littet in Oeuv. d'Hipp. T. X".

p. 15— 17). 2. Uebersetzung des Cap. 4 der hippokr.

Schrift r.si>l ot,''tt>i mit Einwänden gegen die Bearbeitung

ders. durch Sichel in der Littresehen Ausgabe: 1farp.

/*"v-
"
s - -,an - P- 177 " nd Wo. 74. Febr.

p. 187. 1860 (vergl. Hippokr. ed Littrö. T. IX. p. 156

und Annal. d'oeulist. 1859. T. 42. p. 219. dann Ann.

d'oculist. 1872. T. 68. p. 116. quatr. art). Diese

Arbeit wurde von Borelli freundlichst begrüsst und
übersetzt: Giorn. d'oftalm. IUI. Vol. 3. 1860. p. 177.

Entgegnung von Sichel: Note compbrnentaire sur le

traitement chirurg. des granulations palpebrales expose

dans un des livres hippoeratiques (vergl. Hippokr. cd.

Littre t. X. p. 38 und 44, Ann. d'oculist. 1861. T. 45.

p. 67: Gazette hebdom. T. 8. No. 8). Antwort von

Anagnostakis: Esculape T. 6. 1862. p. 32. 3. Cn-
tributions historiques ä la pathologic et ä la therapeutique

des granulations palpebrales, Vortrag beim augenärztl.

Congress in Paris 1862 (Coropte rendu du Congres

dophtb. de Paris 1862. p. 123.) 4. Contributions

ä l'histoire de la Chirurgie oeulaire ehe/, tos an-

eiens. Ath.nes, 1872. gr. 8. 45 pp. Hauptwerk,

bespricht die Radicalbebandlung des Entropion, der

Triebiasis, des Ektropion . der Thränenfistel , der

Bindehautwueherungen, des Staphyloms, Hypopyon, des

Linsenstaars, die Tätowiruug der Hornhaut, den Lid-

heher (vergl. auch Ann. d'oculist. t. 68. p. 126). Der

Nachweis der vielseitig geleugneten Thatsache, dass die

Alten die Entfernung der erkrankten Linse gekannt

haben (ältere Gegner Malgaigne. Graefe in Ann. d'ocul.

18C.8. p . 172. Magnus in Graefe's Arch. XXII. 1) fand

viel Anfeindung. Den endgiltigen Beweis führte er

in 5. Eneore deux mots sur IVxtrarti«>n de la cataraete

che« les aneiens. Athenes Paris 1878. 8. 12 pp.

Damit waren die Gegner widerlegt (vergl. Aladie.

22

Digitized by Google



324 Puschmann uni> Kitter v. Töply, Geschichte der Medicin und der Krankheiten-.

Traite des maladics des yeux t. 1. p. 427; Chavernac
d'Aix iu Ann. d'ocul. 1882, Sauvage iu Rccueil

d'ophthalmologie. 1884. p. 146). 6. J/cÄfrat n. r.

litn^t tu» äpyaüuv. '2V \\tiT
{
v. ix t- mtnyp. II.

Ilipfa. 1878. gr. 8. 28 pp. Behandelt den Gebrauch
der Linsen, Prismen uud Spiegel im Alterthum. 7. La
rnethode antiseptique chez les anciens. Ann. d'ocul.

1889. T. 101. p. 266. 8. Veröffentlichung des in

Athen befindlichen Reliefs eines antiken chirurgischen

Instrumentenkastens: Basrelief represeutant utie trousse

Chirurg. Bull, de corresp. hellen. I. 1S77. p. 212 sq.,

pl. IX. (auch abgeb. bei E. Curtius und J. A. Kaupcrt.

Atlas von Athen. Berlin 1878, sowie bei Deneffc, Etüde

s. I. trousse d'un Chirurgien gallo-romain du 8e s. Anvers.

1893. pl. 9.) (Karapanavotis. Annales d'oeulistique.

T. 117, 6e livr. Juin. p. 401—8. Mit Portr. Giebt den
Titel von No. 6 nur französisch, erwähnt nicht No. 7.) —
7) Andrew, James, * 2. September 1829 in Whitby,

t 21. April 1897 in Tavistok. Consult. Arzt am St.

Barthol.-Hosp. (B. M. J. May 8. p. 1196—97. Lancet.

May. p. 1293-94. Mit Portr.) — 8) Antelo, Jose

de, t 1897 in Manila. Prof. der chir. Pathologie der

med. Facultät in Manila. — 9) Ask, Karl Johann, t in

Lund. Prof. der Chir. — 10) Auerbach. Leopold,
* 1820 in Breslau, t 30. Sept. 1S97 das. Prof. der

Physiologie an der Univ. das., verdient um die Erfor-

schung der Lymphgcfässc des Darms, sowie des Baues
der Blut- und Lymphgefässcapillaren u. n. (Leop.

X XXIII. S. 130, 158. NB. Andernorts ist als Sterbe-

tag der 1. Oct. angegeben.) — 11) Babenck, James
F., f 19- Juli 1897. Vorm. Prof. der Chemie an der

Cniv. Boston. - 12) Ballard, Edward, * 1820 in

Isliugton, t 1897. Engl. Arzt. (B. M. J. Jan. 3U.

p. 281. Lancet. Jan. 30. p. 842—43. Mit Portrait.)

— 18) Barclay Laing, Charles Alexander, t ll.Spt.

1897. Fraserburgh. 32 Jahre. — 14) Barrie, John,

t 25. April 1897, 63 J. (B. M. J. May 15.) - 15)

Bau mann, Eugen, * 12. Decbr. 1846 in Caanstadt,

t 3. Nov. 1896. Neben F. Hoppe-Seyler um den Auf-

schwung der physiolog. Chemie besonders verdient-

Prof. iu Berlin, dann in Freiburg. (A. Kossei in Zeit-

schrift für physiolog. Chemie. XXII. 1. S. 1— 22.

Mit Schriftenverz. und Portrait.) — 16) Bell Elcock
Fletcher, Thomas, * Shifnal, t 21. Oetober 1S97.

Widersacher der Vereinigung des Sydenham College mit

dem Queens College. (B. M. J. Oetober 30.) — 17)

Berlin, Rud. Aug. Joh. Ludw. Wilhelm. * 2. Mai 18:18

in Friedland, t 18. Septbr. 1897 in Sinthal, Schweiz.

Seit 1890 o. Prof. der Augenheilkunde iu Rostock, z. Z.

Univ.-Rector. (Lcop. XXXIII. 9. September.) — 18)

Bessel, Leop. Otto, + 10. August 1897 iu Berlin.

Sanit.-Rath. Practicirte seit 1848, hatte im Februar
1897 sein 50jähriges Doctorjubiläum gefeiert. — 19)

Bocr, Oscar, • 1847, + 11. Juli 1897 in Berlin. San.-

Rath. seit 1896 Prof. in Berlin. Verdienter Baeteriolog,

arbeitet« unter R. Koch, sowie mit Bebring, P. Ehrlich,

Hrieger, Wassermann an der Schaffung und dem Aus-

bau der Serumtherapie. (Leop. XXXIII. 8. August.)
— 20) Boniogolow, F., Staatsrath, Prof. der medie.

Chemie an der Uuiv. Charkow. 55 J. — 21; Bonue-
foy. Verf. von ,Prinripes d'Alimentation rationelle et

de cuisine vegetariennc". — 22) Boulton. William
Whvtehead. Engl. Arzt. (B. M. J. Jan. 30. p. 282.)
— 28) Bourgoiu, Edm. Alfred, * 183»; in .St. Cyr
les Colons (Yonne), t 1897. Prof. an der Kcole de

pharm, in Paris. Mitglied der Acad. de med. als Nach-
folger von F. Boudet, Mitglied der Dep. -Kammer, Verf.

d. „Traite de pharmacie galcnifjue. 1880" und zahlr.

Beiträge für Fremy's Encyclopaed. chim. (B. M. J.

March 6. p. 630 [nennt ihn Alphouse]. Guignard im
Bull, de l'Ac. 87. p. 167 sq.) — 24) Brand. Emst.
* 2. Jan. 1S27 in Feuchtwangen (Mittclfrankeu, Baiern),

t 8. März 1897 in Stettin. Geh. San. -Rath. Verdient

um die Wasserbehandlung des Typhus. [ „llvdrotherap.

des Typhus/ 1861. 2. Auflage 1877.J (B. M. .).

March 13. p. 692. v. Vogl, München, med. Wochen-

schrift. 30. März. Mit Portr.) — 25) Braun, Gustav,

t 17. April 1897, Moskau. 69 J. Vorm. o. Prof. der

Augeuheilkunde an der Univ. u. Hauptarzt der Augen-

heilanst Moskau, Geh. Rath. - 26) Brislev Kye,
Arthur, * 1812 in Rochester, t 1. Sept. 1897 in

Catcrham Valley. (B. M. J. Sept. 18. p. 749.)

— 28) Buchner. Ludw. Andreas, * 13. Juli 1813 in

München, t 23. Oetober 1897 das. Ober - Med. - Rath,

o. Prof. der Pharm, an der Univ. das.. o. Mitglied der

bayer. Acad. d. Wiss., Verf. sahireich. ehem. Arbeiten.

(Münchener med. Wochcnschr. No. 44. S. 1235— :if:.

Leop. XXXIII. S. 160.) — 29) Bucknill, Sir .lohn

Charles, * 1817, Market Bosworth, Leicestersbire,

t 20. Juli 1897. Herausgeber des Joum. of Meutal

Sc, Gründer des Asylum Journ. (Lancet. July 24.

p. 228—29.) — 30) 'Burehardt. Max, • 15. Januar

1831 Naugard, Pommern, t 26. Septbr. 1897 Berlin.

Begrüuder und erster Vors. der Berliner Ophthalmo-

logengesellsch., seit 1890 tit. Prof., Nachf. Graefe's an

der Charite. Vielfach literar. thätig. (J. Hirschberg.

Charitt-Ann. XXII. S. 356-68. Mit Schriftenverz.) -
31) Bykow, Alexander. 1897 Warschau. Ebern. Chef

d. med. chir. Acad. — 82) Cagney, James. ' Mär/

1859 o. 60 <ork, t 18. Nov. 97. Lebte in London seit

85, augestellt am St Mary 's Hos. 1886 95 Assistent-

demonstrator d. Anatomie a. d. Med. School. Befassu-

sich mit Electrotherapie und übersetzte mit Wattevilk

das Werk von Erb. (B. M. .1. Nov. 27. p. 1016

Lancet, Nov. 27. p. 1420. Nach B. M. J. ist er 59,

nach Lancet aber 60 geb.) — 33) Carter. Henrv

Vandyke. • 22. Mai 1881, f 4. Mai 97. Dep. Surgam-

General. J. M. S. und Honorarchirurg der Königin von

England. (Lancet. Mai 15. p. 1381.) — 84) Char-

ten», Matthew. * 1840 Wamphray, Dumfrieshire,

f 7. Juni Comcrie in Pertshire. Professor d. Mater,

med. und Therapie an der Universität Glasgo*.

(Lancet. June 26. p. 1777.) — 85) Chevalet.

L. C, vormals ordin. Arzt der Prinzen Karl II.

und Albert I. von Monaco. 80 J. — 36) Chudzintki.
Theophil, t 18. Juni 97 Paris. Polnischer Anthropo-

loge. — 37) Colby, Charles B., f 1897. Prof. der

organ. Chemie a. d. Columbia Univ. N.-Y. — 38) Col-

in d o n , Henri, f 1897 Geuf, 55 ,T. Präsident der med.

Ges. in Genf 1884. Schüler von Politzer in Wie».

Berühmter Otolog. (B. M. J. March, p. 629.) — 39!

Contcjean, Charles, f 24. Febr. 1897 Bellegarde.

Phvsiolog. — 40) Cornish. William Robert. Surgew-

General I. M. S. im Ruhest., t 19- Oct 1897, 70 l

(B. H. J. Oct. 80. p. 1299.) — 41) Corradi. C,

Lector für Ohren-. Kehlkopf- und Nasenkrankheiten an

der L'uiv. Turin. — 42) Crowfoot, Eduard Bowles.

• 21. Oct. 1S45, t 13. Febr. 1897. Engl. Arzt. -
43) Davies, Edward. • 80. Aug. 1831, t in Wreiham

1897. Engl. Arzt. (B. M. J. Oct. 9.) — 44) De brou.

T., Chirurg am Hötcl Dieu in Orleans, fruchtbarer chi-

rurgischer Schriftsteller. 83 .1. — 45) Deroubaiv
Louis, Operateur, früher Prof. honor. der Anatomie an

der Univ. libre in Brüssel, Ehrenpräs, des CoUegMHU
pract. Aerzte das., Geb. M.-R. — 46) De Silva. Karl

Alexander, * 1864. f 4. Jan. 1897. Vorm. Demonstrator

der Anatomie am Ceylou Mcdic. College, dann Assisteni-

arzt am General Ilosp. und Medical Oflicer sowie Div

pensarv Med. Off. in Colombo. (B. M. J. March 8.

p. 629.) — 47) Dreschfeld, Leopold, Zahnarzt in

Manchester, älterer Bruder des Prof. I)., Mitbegründer

des Victoria Dental Hosp., der odontolog. Gesellschaft,

der Liedertafel, Mitgl. der Schillcranstalt iu Manchester.

(Ii. M. J. Oet. 30. p. 1300.) - 48) Drinker Cope. IL

Prof. der Zoologie und vergl. Anat. a. d. Univ. of Penn-

sylvania, einer der hervorragendsten Paläontologen der

Welt. 56 .1. — 49) Doijer, D., • 21. März 18:'T

Zwotlc, f 21. Dec. 1896. Prof. der Augenheilkunde

seit 1869 in Leiden, einer der ersten Gelehrten, die f»r

Augenheilkuude an einer der Rijks-Utiiversitäteti ange-
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stallt wurden. (Snellen, II., Weekbl. D. 1. No. 1.

p. 1—9.) — 50) D'Orvillc Partridge, Theodor,

t 23. Mar/ 1897 als Civilehirurg. Cachar. (B. M. J.

June 5. p. 1452.) — 51) Dreekael, Heinrieh

Krrd. Edmund, * 8. Sept. 1848 Leipzig, t 22. Sept.

I St*7 Neapel. Seit 1892 Prof. o. der physiol. u. path.

i hemie und Pharmacologie au d. Univ. Beru. Frucht-

barer wiss. Schriftsteller. (Loop. XXXIII. N. A. Sept.

v 158.) 52} Du Bois Revmond. Emil, * 7. Nov.

1818, t 26. Dec. 189«. (Einthoven, W.. Weekbl. I). I.

N'o. I p. 10—12. Epstein. S. S., Westerat. HL D.

\lonatsh. 41. Jahrg. Juni. M. Porir. Ewald, C. A.,

Herl. klin. Wochenschr. 84. Jahrg. No. 1. 4. Jan.

8, 1— 8. Exucr. S.. Wien. klin. Wochenschr. No. 2.

\-A. Wien. 8. 7 Ss. Kronfeld, Ad., Wiener med.
Wochenschr. No. 4— 6. Leyden. v., D. med. Wschr.,

Vercins-Beilage No. 4. 28. Jan. S. 17 u. 18. Münk,
J., Zur Erinnerung au E. D.-R. Deutsche med. Wschr.
_'3. .hhrg. No. 2. 7. Januar. S. 17— 19. Naturwiss.

üundsch. XI. No. 7. Naturwiss. Wochenschr. von H.

Potonie, XII. 8. Koseuthal, J.. Biolog. Centralbl.

XVII. Nu. 3. 1. Febr. S. 81—99. Nb. Laut Lit.

1'eutrbl., 14. Aug.. No. 82« arbeitet l'rof. Kronecker in

Berlin an einer ausführlichen Lebensbeschreibung.) —
53) Du l'asquier, Claudius Francis. * 23. Nov. 1S11

London, + 20. Aug. 1897 Upper Norwood. Apotheker
I > Haushalts des Prinzen v. Wales. (B. M. J. Sept. 4.

p. 619.) — 54) Durham. Arthur Edward. * 25. Miirz

1884 Nortliampton. (Jacobsen [W. IL A.J: (»Uy's Hosp.

Kep. Vol. 52. p. 48 104. M. Portr.) — 55) Duroziez
u.rm. President der med. Ges. Paris, fruchtbarer med.

Schriftsteller, 71 J. - 56) Ecastes, Frederick, + 27. Mai

1897 Folkestone, 3S J. Pract. Arzt, Mitarbeiter des

Brit. Med. Joum. 1885—1888. (B. M. .1. June 5.) —
57) Eisen lob r, Karl, * 18. April 1847 Flonheim,
t 18. Nov. 1897 Fuuehal, Madeira. Früher Oberarzt

des neuen Allgcm. Krankenhauses Hamburg- Eppendorf.

Schrittst, thiitig bes. auf dem Gebiete d. Nervenkrank-
heiten. (Schultze, Fr.: Deutsche Ztschr. f. Nervenheilk.

1\. Bd. S. 466—47 1. Mit Schriftenverz.) — 58) Elli-
son, James, Chirurg des Haushaltes der Königin in

Windsor. (Laueet. Feb. 13. p. 492.) 59) Engel, H.,

Professor der Nervenkrankheiten am Med. Chir. College

Philadelphia. — 60) Evans, Thomas, + 15. Nov. 1S97

in Paris. Amerik. Zahnarzt, verdient um d. Sanitiits-

»eseii sowie um die Rettung der Kaiserin Kugeaifl bei

ihm Flucht aus Paris. (Loop. XXXlll. S. 163.) -

«I) Per na n de z, Thomas Francis, * 1S15 London,
t 4. Mai 1897 Brooklield, Boss, lierefordshire. Diente

l>36 -1863 im Ind. Med. Dep. — 62) Feulard, Henry,
* 20 Mai 1858 l'aris, verbrannte das. hei der Katastrophe
in der Rue Jean doujon. Seine Doctorthese „Teignes
et ttigneux" 1886 behandelte die Dermatomycosen
n itnentl. vom histor.-patholog. und demogr. Standpunkt.
\s,S4 hat er einen Aufsatz über die Pest im 16. Jhrh.,

1**5 eine Gesch. der Gründung des Höp. St. Louis ge-

liefert. 1S89 war er Secretär des 1. internal. Derma-
tolugencongr. in Paris und verfasste einen Catalog des

lese« Barletta, Seit 1890 Kedacteur der Ann. do
bermat. et de Svphiligr. als Naehf. v. Merkten. (Leop.

XXXIII. N. 6. S.'95.; Rille. J. H : Wien. klin. Wschr.
No. Ii*. — 63) Finkelnburg. Carl Maria, * 16. Juni
\>32 Marialinden. Kheinprov.. +11. Mai 1896. Seit

1*72 ao. Prof. d. Hygiene in Bonn bis 1893, währeud-
•\<m 1876—1880. Geh. Reg.-Rath im kais. deutschen
Keichsgt'.iundheitsamt. Seine fruchtbare literar. Thütig-
k<it erstreckte sich bauptsächl. auf Psychiatrie u. oll.

Gesundheitspflege. (Deutsche Yiertcljahr.ssehr. f. Bffentl.

liesuudhpfl. v. Spiess n. Ptstor. Bd. 28. IL 1: Puseh-
Mod, Tb.: Biogr. Jahrb. u. Deutsch. Nccrolog. S. 350
bis 351. — 64) Fi not ti, Ct., + 9. Juli 1859. 33 J.,

Docent u. Assistent d. chir. Klinik Graz. — 65) Fis-
>ore. t 1897 Turin. Ao. Prof. d. Pathologie. 66)
Fletsch er, Adam, aus Burv, Lancashire, + das.

3». Aug. 1897. Fract. Arzt. (B. M. J. 18. Sept. p. 749

lässt ihn am 4. Sept. sterben. Er wurde aber schon

am 1. Sept. begraben. Siehe Lancet. Sept. 25. p. 817.)
— 67) Forbes, Alexander, • <>ct. 1858. Arzt am
Baveuscroft Convalesc. Home, Gilmerton Childr. Cou-
val Hoete, Gilmert. and .Mitwick Hill Home f. wom..
Edinb. Industr. School at I,iberton. Mount Vernon Con-
vent, Chirurg der Gilmerton and Niddrie Collieries und
der Clippens Oil Comp. (B. M. J. Febr. 20. p. 497.) —
68) Foster, William Frederie. + 27. April 18'J7 New-
port. Isle of Wight. (B. M. J. Mav 15. p. 1258.) — 69)

France, E. P.. + 20. Mai 1897 Port Darwin, Austral.

Neurolog. Arbeiten in den Trausact. of the Rov. Soe.

(B. M.J. OoL 9.) — 70) Fremd, Johannes, + 21. Oct.

J897. Prof., Leiter d. biolog. Station Müggelsee bei

Berlin, verdient um d. Lehre v. d. Zelle. (Leop. XXXIII.
S. 159/60.) — 71) Freemau, Henry William. + 21. Nov.

1897. Verf. von .Thermal bath of Bath'. — 72)

Fumagalli, Cesare. Cousult. Chirurg am Osp. Magg.
Mailand. — 73) Griffith, James, William Abel,

+ 24. April 1897. Vorm. Hauschirurg am Middlcsex

Hosp. u. d. Liverpool Rov. Iutirmery. (B. M. .1. May 15.

p. 125S.) — 74) Guardia, Jose Miguel. * 23. Jan.

1830 Alayor, Minorca, + 18. Juli 1897. Verdient um
die Philosophie der Medicin, schriftstellerisch thätig

seit 1833. Verfasser von Histoire de la med. Paris.

1844. (Janus II. p. 101. Mit Sebriftenverzeichn.) —
75) Gueterbock, Paul, + 17. Oct. 1897. Berlin.

54 .1. Geh. Med. R.. Prof. d. Chir., Mitarbeiter an
Vireh. Jahresber. (Posner: Bcrl. klin. Wschr. 25. Oct.

S. 951.) — 76) Günther, W., • 29. Dec. 1820, Ncu-
losimthal. Böhmen. + 9. Oct. 1896. Reg. R., vorm.

Prof. d. Chir. u. Aughlk. a. d. Univ. Salzburg, Verf.

chir. Arbeiten in d. „Mcmorabilien" 1865—74. (Me-

morab. XL. S. 551—2 m. Schriftverz.) — 77) Hager.
Hermann, + 1S97 Neuruppin. 81 J. Eine der ersten

Autoritäten a. d. Gebiete der Pharmacologie, Verf. zahlr.

einschläg. Schriften. — 78)Ualban, Leo v., + 28. Fe-

bruar 1897 Krakau. 59 J. Prof. d. gerichtl. Med. a.

d. Univ. das. — 79) Hamilton, Thomas, M. D. Edin.

(Lancet. Juni 26. p. 1777.) - 80) Haulo, J. G.,

* 11. April 1831. + 21. Apr. 1897. (Z.: Weekblad I. D.

No. 17. 24. Apr. S. 658-56.) - 81) Hanot, Vict

,

Ausgezeichnet a. d. Gebiete der Lebererkrankungen.

Inaug. These üb. d. hypertr. Lcbenirrhosc mit Icterus,

letztes Werk üb. d. syphilit. hypertr. Lebercirrh. (Lc-

tulle. Maurice: Arch. gener. de med. Janv. p. 1 11.)

- 82) Hartshorne, Henry, + 1897. 73 .1. Vorm.
Prol. d. med. Institutionen am t'ullego of Med. Phila.

und der praet. Med. a. d. Univcrsity uf Pennsylvania,

fruehtb. Schriftsteller. — 85) Haughtun, Samuel,

Dublin. (B. M. .1. Nov. 6. p. 1376 -77.) - 84)

Heiberg, lljalmar, + 25. Sept. 1897 Christiania. 60.1.

Prof. d. path. Anat. • 85) Heidenhain, Rud. Peter

Heinrich. * 29. Jan. 1834 Marienwerder, Westpreuss..

+ 13. Oct. 1897 Breslau. Geh. Med. R. Seit 1858

Prof. d. Physiol. u. Hist. in Breslau als Nachf. von C.

B. Reichert, welcher an d. Stelle von Joh. Müller n.

Berlin kam. Hervorragend durch s. Arbeiten über

Drfiseosecretion, Resorption, Lymphbildung. Hat allein

70 wissenseh. Abhandlungen verfasst. seine Schüler u.

Assistenten 170. (Iliirthlc, K., Deutsche med. Wschr.

N. 44. S. 711— 12. Leop. XXXI1L S. 130. S. 158

bis 159. Münk, J„ Bcrl klin. Wschr. 25. October.

S. 949—51. Schenck, F.. Münch, med. Wschr. 14. Dec.

S. 1448—49. Fuchs, Sigm., Wien. klin. Wschr. N. 44.

S. 968—71.) — 86) Heitzmann, Karl, + Auf. Jan.

1897 Rom. 61 .1. Ursprünglich Zeichner anatomischer

Präparate. Herausgeber eines vorzüglichen anatom.

Handatlas, in den letzten Jahren in New York als

Histolog thätig. — 87) Heller. Karl, + 6. Juni 1897

Töplitz. Böhmen. 59. J. Badearzt das. — 88) Helm -

holtz, Herrn, von. • 31. Aug. 1821 Potsdam, + 1894.

du Bois-Reymond, E., Gedäehtnissrede auf IL v. Helmh.

A. d. Abhndlngn. d. Acad. d. Wissenseh. 1896. Berl.)

- 89) Hertz, Karl, t 1897 Bonn. 80 J. Einer der

*
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älteste Ii Specialisten f. Geisteskrank!), in Deutschland.
- 90|) Hioki, John Braxton, * 1823, + Sept. 1897

London. Frauenarzt von Huf. Verf. von „Anatomy of

human placenta
-

(Trausact. of Obstetr. Soc.) u. A.

(Leop. XXXIII. S. 157—58.) — 91) Hingston, Andr..

+ 1897, 76 .!. Constilt. Chirurg am Liskeard Cottage
Ifosp. (B. M. .1. Oct. 30.) — 92) Hofmann, Eduard
Hittor von, * 27. Januar 1837 Prag, + 27. Aug. 1897.

Igls bei lnshrurk. 0. ö. Prof. d. geiichtl. Med. a. d.

Univ. Wien als Nachf. von Dlauhy seit 1875, Landes-
gerichtsanatom, Präsident des Obersten San. Raths,

hock verdient um d. moderne Ausgestaltung der ge-

richtliehen Med. (Münch, med. Wochenschr. No. 40.

S. 1105—6. Prag. med. Wochenschr. XXII. No. 38.

23. Sept. S. 453- 55. Wien. med. Wschr. No. 36.

S. 1680-82. Haberda: Wien. klin. Wschr. No. 36.

S. 796-99.) — 93) Holländer, Ludwig. + 12. März
1S97 Halle a. d. S. 64 J. Prof. d. Zahnheilk. — 94)
Holmgrcn. Alarich Frithjof, 22. Oct. 1831 Asen,

Linköpings Stift, + 14. Aug. 1897 Upsala. Prof. d.

Physiologie a. d. Univ. das. Gründer des Skaudiv.

Arch. f. Physiologie (1889). verdient um d. Lehre v.

d. Farbenblindheit. (B. M. .1. Septemb. 18. p. 748:
Leop. XXXIII. S. 119-20.) — 95) Hughes. John,
* 22. März 1818 Cardiff, f 27. Oet. 1897. (B. M. J.

Nov. 6. p. 1378-79.) 96) Hudson, Charles Elliot

Leopold Barton, • 27. Dec. 1862. Assist. Chirurg am
Middlosex Hosp. u. am Hinduspital Great Ormond-Str.
London. (Lancet. Apr. 3. p. 995.) — 97) Huls-
hoff, S. K., (Pekelharing. C. A.. Weekbl. No. 15.

10. Apr. p. 565 -67.) — 98) Humphrey. James E..

+ 17. August 1897 auf Jamaika während einer von
der John Hopkins Universität ausgesendeten biolog.

Expedition. Er war erst kürzlich zum Assoc. Prof. an
dieser Univ. ernannt. — 99) Hüter, Victor, • 1832,

t 12. Nov. 1897 Göttiugen. Docent der Frauenheilk.

a. d. Univers. Marburg. (Leop. XXX. S. 163. Nb.
Andernorts wird er Prof. genannt.) — 100) Jacobi,
Christian, Generalarzt d. sächs. Armee, o. Leibarzt des

Königs v. Sachsen, 60 J. — 101) Jazenko, Alexand.

Stefanowitsch, + 19. Oct. 1897 Kiew. Vorm. Prof. d.

Cbir, a. d. Univ. das. — 102) Johnstone, George

Warrack. t 1897 Upholland, ältestes Mitglied der

Wigan Med. Soc. — 103) Jones, James Arthur.

+ 1. März 1897. .1. P.. M. D . C. M. Glasg. (Lancet.

March 13. p. 779.) - - 104) Kerschenstciner.
Josef von, * 23. Mai 1831 Thal bei Münch., + 2. Sept.

1897. Geb. R., hatte seit 1879 d. Leitung des ge-

sammten bayer. Medicinalwesens. Lieferte tüchtige Ar-

beiten üb. Morgagni, Paraeelsus. Paul Zacchias. Ma-
lachias Geiger. Franz Therwieser, letztere zwei münch.
Aerztc des 17. Jh. (Merkel, G., Münch, med. Wschr.
1896. No. 43. Puschmann, Th., Biogr . Jahrb. und
0. Nekrolog. S. 351—52. Stumpf. Münchener med.
Wschr. 16. Feb. S. 185 u. f.) — 105) K leinen -

1. erg. Nikolaus, + 12 Nov. 1897 Neapel, 57 J. Vorm.
Prof. d. vergl. Anat. u. Zool. a. d. Univ. Messina. (Leop.

XXXIII. S. 163. Nb. andernorts ist er als Prof. in

Palermo angeführt.) 106) Kovacs, Josef, * 1832
Tengeliez. + Aug. 1897 Budapest. Seit 70 o. Prof. d.

Chir. n. d. Univ. das. Hervorragender unjjar. Chirurg.

Verdient um d. Einführung der eleetr. Drathsehlinge

(auf Anregung von G. Kirchhoff zuerst von Middeldorf
in Breslau zum Operiren verwendet), sowie um die

Chirurgie der Harnorgme. {Leop. XXXIII. No. 8.

Aug. S. Iis) — 107) Larrey, H. Baron, Mcdicinal-

lnspcetor u. Präsident des Sanitätsraths für d. Armee
in Paris. (Leop. XXXIII. No. 4. Apr.) 108)
Lemoine. Victor, t März 1897 Paris. Professor

em. der .Mediein a. d. Ke. de medicine zu Heims.

Verfasser von Monographien über die Tertiärfauna. — 109)
Maewatt. Robert Charles. » 12. Mai 1S2S, + II. Oct.

1897. Engl. Arzt. (B. M. .1. Nov. 6.) 110) Ma$:itot.
Emile, t 1897. Bekannter Odontolog und Vorsitzender

der Soc. d*anthropologic in Paris. — III) Maison-

n e uve, Jacques Gilles, * 10. November 1809 Nantes,

+ Roche-Herve. Bekannter französ. Chirurg. — 112)

Marbaix, de, + 14. März 1897 in Löwen, Gründer <i.

bacter. Instit. in Borna, Kongo. Mediein. Schriftsteller.

— 113) Margitot, + 1897. Mitglied der Acad. d<>

med. in Paris. — 114) Margolin, R., pract. Arzt.

Oberarzt de3 Krankenhauses „De Bon Seeours" und des

St. Magarethen-Hosp. in Paris. (Leop. XXXI11. No. 4.

Apr.) — 115) Marme. Wilhelm, * 19. Februar 1N32

Dicndorf. Rheinprov., + 27. Juni 1897 tiöttingen. Ord.

Prof. d. Pharmacologic das. Geh. M.-R. (Ebstein, W

.

Arch. f. exp. Path. u. Pharm. XL. M. Schriftenvcrz.)

— 116) Martin, A., praetisch. Arzt in Paris. (Leop

XXXIII. No. 4. Apr.) — 117) Martin. Ernest,

t Juni 1897 Epinay sur Seine. 66 J.. vorm. franz. Bot-

schaftsarzt in Peking u. Medeciu major der Polytechnit

in Paris. Verf. von Hist. des monstres dcp. Pantiquite

jusqu'ä nos jours. Paris. 1879. 8. VII. 415 pp. u.

Expose des prineip. passages cont. dans le Si- Yuco-Lu.

Paris. 1884. 8. 82 pp. (Janus IL p. 309.) - 118

Martin-Lauzer, Auguste Germain Marie, * 20. Sept.

1812 Auray (Morbiban), + 1897. Herausgeber der Re-

vue de therapeutique. — 119) Martius, Soura, t 1897

Lissabon. Prof. d. Mediein. — 120) Manser, Robert.

Surgeon major. Indien med. service. (B. M. J. Jan. 30.

p. 282.) — 121) Menger, Henrv. * 1845 Odessa,

t 29. April 1897. Berlin. Mitglied' des Mcdicir.alcoll.

d. Prov. Brandenburg, des CentralcomiL d. d. Vereine v.

Rothen Kreuz, Verf. von „Das transportable Baracken-

lager zu Tempelhof 1891. Berlin. 1S92. Ausrüstung*

nachweis für transportable Barackenlaznrathe. 1*93.

(Leop XXXIII. No. 6. Juni. p. 93.) — 122) Lcreh.

Johann. Kitter von, t 7. Juli 1897 Hainjeld O.-Oe.

Vorm. Decan der mediein. Facultät und der mediein.

Doctorencollegium in Wien, seit 1888 im Ruhestände.

— Le Roy Mc. Lean, Troy. + 1897 New-York, GR J.

Der erste l'hirurg in den Verein. Staaten von N.-A..

welcher die Oesophagotomie behufs Entfernung von

Fremdkörpern, sowie der erste, welcher im Bürgerkrieg''

1866 die Amputation im Hüftgelenk durchführte.

(B. M. .1. May 15. p. 1258.) — 124) Lesagc. Max,

Mitglied der Deputirtenkammer für das Depart. Oise.

— 125) L'Estrangc Nugcnt, Guy P.. t 4. Mai IS97.

42 .1. Arzt in Dublin. (B. M. J. May 8.) — 126)

Letamendi, Jose de, t 1897. Prof. d. alle. I'atbo-

logie in Madrid. — 127) Legros, Emile, +1897 Brüssel

Prof. d. Physiologie a. d. Univ. das. — 128) Lewin.
Georg Riehard, »19. April 1S20 Sondershausen. +2. Nov.

1897. Seit 1863 Nachf. von F. v. Baerensprung a. d.

Charit»' in Basel, 1868 Prof. eo. f. Dermatologie u. Sy-

philis, 1884 Geh. M -R. in Berlin. Bekannt durch die

Arbeit über die Behandlung der Syphilis mit subeut.

Sublimatinjection. (Hille. J. n., Wien. klin. Wocheu-

schrifi. No. 46.) — 127) Liebmann, Carl, Professor.

Vorstand der gynäkol. Abth. am städt. Kraukenh.iuse

in Triest, Director das. — 130) Lickfett. Theodor.

+ 28. Dec. 96 Danzig, 49 J. Bacteriolog. - 131} Li-

moncelli. G., Privatdoeent f. Geisteskrankheiten a. d.

Cniv. Neapel. - 132) Lusk, + 1897 New-York. Prof.

d. Geburtshilfe. — 133) Luynes, + 1897 Divonnes les-

Bains. Hervorrag. französ. Irrenarzt. — 134) Luvs.

Jules Bernard. * 1828 Paris, + 23. Aug. 1897 Divonne

les-Bains. Prof. agr. in Paris, bedeutender Nervenarzt,

besonders verdient um die Schaffung anatom. Atlanten

des Nervensystems .Untersuchungen über d. Central-

nervensystem. 1864. M. 40 Taf. Photogr. Bilderatlas

der nervösen Centren. 1872 74*. (B. M. .1. Sept. 4.

p. 619. Leop. XXXIII. No. 9. Sept. S. 125.) - 135

Maekinnon, Sir Will. Alexand. +28. Oct. 1897. 67 J. -
Surgoon-major-general, honor. surgeon der Königin von

England, zuletzt Genernldireetor des Army medic. de-

partement (Brit. Med. Journ. Nov. 6. p. 1376.1

136} Meyer. Victor,* 8. Sept, 1848 Berlin. +8. Aug. 189"

Heidelberg. O. Prof. d. Chemie a. d. Univ. das.. einer

d. bedeutendsten Chemiker d. Gegenwart, ausgez. durch
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Forschungen über Nitro-. Nitroso- und Isonitroso- Ver-

bindungen, durch d. Auffindung des Thiophen (1882).

Verf. eines Lehrb. d. organ. Chemie. (Leop. XXXlll.
No. 8. Aug. S. 118—1)9.) — 137) M'Harrv. Hugh,

t 1897 Belfa.st. (B. M. J. Oct. 9.) — 188) Michael,
J., + 18d7 Hamburg, 49.1. Med. Schriftsteller. — 139)

Morrant Baker. William, »20. Oct. 39 Andover,

t 3. Uct. 1898 Sussex Noutbourne Manor, l'ulborough.

Berühmt. Chirurg. (Willet, Alfred. Barthor Hosp. Rev.

Vol. 32. p. 89—49.) — 14U) Moses. S. G, Pro», d.

tieburtsh. u. Gvnäkologie am Missouri Medic. College,

St, Louis. — 141) Moss, Hugh, + 1897. 51 .1. Engl.

Arzt. (Lauect. June 26. p. 1777.) - 142) Mouat,
Krederic Johu, t anfangs 1897 London, Generalinspect.

f. d. Spitalwesen der bcngal. Armee im Ruhestände
seit Novemb. 187t), vorm. Prof. d. Med. in Kalkutta.

(B.M.J. Mareh 16. p. 628-29.) — 143) Mulcs,
Charles Hawkes Marwood, + 23. Mai 1897 Ilminster,

Somerset. Pract. Arzt in Somersetshire. (Lancct.

June 5. p. 1568.} — 144) Münch, Georg, • 1836
• iräsy, (tuuvernem. Tambow, Kreis I.ipezk. t 1897 Sso-

ratow. Vorm. Prof. d. path. Anat. a. d. Univers. Kiew.

(NB. Das Biogr.-Lex. von Gurlt u. Hirsch. 4 Bd. 1886.

S. 308 nenut ihn Gregor.) — 146) Murrav Humphrv,
Sir Georg. • 18. Juli 1820 Sudbury. SulTolk, f 24. Sept.

1*96. Prof. d. Chirurg, in London. (Lockwood, C. B.,

Barthor Hosp. Report. Vol. 32. p. 31-37.) — 146)

Nixon, Froderiek Alcock, f 23. Mai 1897 Dublin.

Knglischer Arzt. {Lancet. June 5. p. 1567.) — 147)

Uertel, Max Josef. * 20. Marz 1835 Dillingen, Baiern.

t 17. Juli 1897 München. Ao. Professor der inneren

Medicin. berühmt durch seine Behandlungsmethode
der allgemein. Kreislaufstörungen und als Laryngologc.

;Bauer. Jos., Münch, med. Wochenschr. 17. August.

Xo. 33. S. 919-21; Lcop. XXXlll. No. 8. Aug.
S. 117—18; Weismavr, Alex. Ritter v., Wien. klin.

Wochenschr. No. 30.) — 14S) Olivct, M. A., f.

W J. Professor der Psychiatrie au der Universität

Genf. Verfasser zahlreicher Schriften über Geisteskrank-

heiten. — 149) Pantaleo, M., Vormaliger Professor

an der Universität Palermo. — 150 Paste ur, Louis,
' 27. December 1S22. Döle (Jura), t- (Courren t, P.,

Nouv. Montp. med. Suppl. bimens. p. 63—97. 139

bis 76.) — 151) Pedroso, Arantes. Prof., Presid. der

Kschola medico-chirurg. in Lisabon. — 152) Pem-
berton, (Hiver, * 15. August 1825, + 7. Marz 1897.

Corisult. Chirurg am Gen. Hosp. Birmingham, städt.

'ierichtsarzt (Coroner). (B. M. J. March. 13. p. 691

bis 692; Lancet March. i3. p. 779.) 154) Pereira,
K.M., Prof. der path. Anat, Lissabon. — 154) Phil-
lips, George Bagstcr, f 27. Oetobcr. London. Be-

liebter pract. Arzt in Ost-London. (B. M. J. Nov. 6.

p. 1379.) — 155) Pirotti. President des medic. Syn-
dicats f. d. Westdistrict von Belgien. — 156) Pi y
Suner. Jaimc, Professor der allgemeinen Pathologie

ao der mediciuischen Facultät Barcelona. — 157)

l'lugge. Pieter Coruclis, • 12. April 1847 Middel-

bur)-, Zeland. 1 29. Juni 1897 Buitenzorg, Java. Seit

1*78 Prof. der Pharmacie und Toxicologie in Gronin-

gen. (Heymans, J. F., Arch. intern, der Pbarrnakodyu.
v. IV f. 1. et 2. p. 1—9. Mit Purtr. und Schriften-

verzeichniss [1871— 97]. Nb. laut Leop. XXXlll.
8. 115, starb er am 1. Juli.) — 158) Pollock,
• ieorge David, Ord. Chirurg des Prinzen von Wales.
< wus. Chirurg, am St. George's Hosp. (B. M. J.

Febr. 20. p. 496—97). — 159) Poor, Emmerich,
' um 1830, + 1897, 74 J. Professor der Dermatologie
an der Universität Budapest. — 160) Prever. Wil-
helm Thierry, * 4. Juli 1842 Manchester, t 15. Juli

1897 Wiesbaden. Professor der Physiologie in Jena
(1869— 80), dann in Berliu. Einer der volkstümlich-
sten Naturforscher, mit E. Krause und Jäger Vertreter
der Darwinschen Lehre, verdient um den Hypnotismus,
Herausg. der Schriften von Braid. Las in Berliu Ge-
schichte der Physiologie. Hat deu Briefwechwel Jul.

Rob. Meyer-Griesinger, Fcchner-Prcyer, Fechner-Vier-

ordt herausgegeben (Leop. XXXlll. No. 8. August.

S. 116—17: Fuchs, Sigmund, Wien. klin. Wochenschr.

No. 30. S. 703—4.) - 161) Prussak, A., + 1897,

57 J. Prof. der Otologie an der Milit. Akademie in St.

Petersburg. — 162) Ramskill. Jabez Spence, + am
22. Juni 1897. Kngl. Arzt, Specialist für Epilepsie

(Lancet Julv 24. p. 229.) — 163) Renz, Wilhelm
von. + 30. December 1896 Wildbad, 63 J. Verfasser

zahlreicher medicinischer und geschichtlicher Dar-

stellungen auf dem Gebiete der Gesundheitspflege und
Balneologie, einer Schrift über Trichinen u. s. w. —
164) Riehardson, Adolphus Josef, t 2. Mai 1897

Ucklield, Sussex in Folge Unfalls mit dem Zweirad.

Senior Assistaut Pbvsician am Süsse* Couutv Hosp.

(B. M. J. May 15." p. 1257—58; Lancet May 22.

p. 1442— 43.) — 165) Rigler. Johannes, + 19. Decem-

ber 1896 Braunlage a. IL, 57 J., med. Schriftsteller. —
166) Revingtou, Waller, * December 1835, t 62 J.

Consult. Chirurg, am London. Hosp. (B. M. .1. Mav 15.

p. 1255—56; Lancet May 15. S. 1380-81.) — 167)

Robertson, Charles Alexander Lockhart, t 18. Mai

1897 Exmouth. Redact. des Journ. of Mental Science.

(Lancet June 5. p. 1568.) — 168) Robertsou, John,

t 6. April 1897 Edinburgh, 74 J. Districtsarzt der

Stadt Paris. (B. M. J. May 15.; Lancct May 22.

p. 1443.) — 169) Robertson. Robert Beedie, 0 1832

Aberdeen, t 16. Januar 1897 Ardrossati, Avrshire.

I,B. M. J. Jan. 80. p. 282: Lancet Jan. 30. p. 343.)

— 170) Rottenstein, J. B., Pract. Arzt, Pari-.

^Leop. XXXlll. No. 4. April.) — 171) Rowand.
T. G., + 1897, 68 J. Vorm. Prof. der Mat. med.,

Pharm, und allg. Ther. an der Universität of Pennsyl-

vania. — 172) Roy, Charles Smart, * 1S54 Arbroath,

f 4. October 1897 Cambridge. Seit 1884 Professor

der Pathologie ad. Universität das. (B. M. J. Oct. 9.

S. 1031-32: Lancet Oct. 9. p. 954; Leop. XXX.
S. 160.) — 173) Rüdinger, Nikolaus, • 25. März 1832

Erbcs-Rüdcsheiin, Rheinhessen, + 25. August 1896.

Stud. seit 1850 in Heidelberg Anatomie unter Arnold

und Henle, übersiedelte 1854—55 nach Giessen, wurde
Assist, von Tb. Bischoff, begleitete ihn 1855 nach München,

und schuf hier die bekannte Sammlung von anatom.

Meisterwerken der Präparirkunkst. Seit 1868 Prof. honor.,

1870 a. o.. 1880 o. u. 2. Vorstand der anat. Anstalt.

Hochbedeutend auf dem Gebiete der topogr.-ehirurg.

Anatomie. Hauptwerke: Atlas des peripher. Nerven-

systems des meriNchl. Körpers, München 1861—67, ver-

wendet zum erstenmal die Photographic zur Abbildg.

anatomischer Weichtheilpräparate. Topogr. - chirurg.

Anatomie des Menschen, Stuttgart 1873 -78. (Pusch-

mann, Th., Biogr. Jahrb. u. Deutscher Necrolog. S. 352

bis 358; Rückert, J., Münch, med. Wochenschr. 1896.

No. 42. NB. Nach Wernich im Biogr. Lex. von Gurlt-

Hirsch 5. Bd. 1887. S. 114 wäre er in Alzev geboren.)

— 174) Ryc. Arthur Brisley, t 1- Sept. 1897. 58 .1.

Kngl. Arzt, f Lancet. Sept. 25. p. 817.) — 175) Sachs,
Julius v., • 2. Octbr. 1832 Breslau, t 29. Mai 1897.

Prof. der Botanik. Gcheimr. in Würzburg. Verf. von

144 Schriften zur Botanik und Pflanzenphysiologie,

darunter: tieschichte der Botanik vom 16. Jahrb. bis

bis 1860. München u. Leipzig. XII u. 612 Ss. gr. 8.

(Hauptfleisch, Paul, Verhandl. der phys.-mcd. Ges. zu

Würzburg. X. F. XXXI. IM. S. 425 41. Mit Portr.

u. Schriftciiverz.) — 176)Sakaki, Sehuku, t 6. Febr.

1897 Tokio, 41 J. 0. Prof. der Nervenkrankheiten,

Director der Irrcuanstalt zu Sugamo bei Tokio, Uebcr-

>etzer mehrerer Wissenschaft!. Werke. (Leop. XXXlll.

No. 6. Juni. S. 90.) — 177) Sanga 1 1 i. Giaeomo

Gradiere, t Nov. 1897 Trcviglio. 76 .1. Prof. der path.

Anat. Pavia, Senator. — 178) Sätherberg. Karl Her-

mann. • 1812 Tumba. 1847-79 Prof.. Vorstand der

orthop. Anstalt in Stockholm. Vorkämpier für die

schwed. Heilgymnastik. Als Dichter berühmt durch

r Alphida" und ..Blumenkönig"
4

. Letzterer behandelt
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•Ich Lebenslauf von Linne Veröffentlichte 181)»! seine

Memoiren. (Brit. Med. Journ. March 6. p. 630. NB.
Nach iledenius im Biogr. Lex. von Ourlt u. Hirsch

5. Bd. 1887. S. 146 ist er in Södermanland geboren.)
— 179) Säxingcr, Johann v.. * 18. Mai 1833 Au-sig,

t 30. März 1897 Tübingen. .Schüler von Scyffert in

Frag, seit 1868 Prof. der Gcburtsh. u. Fraueiiheilk. in

Tübingen. (Hauff: Württemb. Corr.-Bl. S. 337—41.
Mit Portr. NB. Andernorts ist der 29. als Todestag
angegeben.) — ISO) Sebcffcr, A., vorm l'rof. der med.
Chemie an der Universität Kiew. — 181) Schleis-
Locwenfeld. Maxv.. 7. Juni 1809 Sulzbach, t 1897
München. Kgl. lieh. IL, vorm. Lcibchirurg des Königs
Max IL Fruchtbarer median. .Schriftsteller. — 182)

Schneider, Franz Coelestin Ritter v.,
6

28. Sept. 1812
Krems N.-Uestcrr., t 29. Nov. 1897. Hofrath, seit 1854
o. Prof. der Chemie an der Joscphs-Aeademie, seit 1870
0. I'rof. an der Univ. Wien, Nachfolger von Redten-
bacher bis 1871», dann Min. -IL u. San.- Ref. im Min. des
Innern bis 1888, nach Schroff Fräs, des Obersten San.-
lt.. bedeutender Chemiker. (Gruber, M., Wiener klin.

Wochenscbr. No. 49. S. 1081—3. [NB. Laut Leop.

XXXIIL S. 168 ist er 1813 geb. und Auf. Dec. 1897
gest., laut Biogr. Lex. von (iurlt u. Hirsch 5. Bd. 1887.

S. 25f. ist er geb. 13. Sept. 1813!J Kratschmcr: Wien,
med. Wochenscbr. No. 50. S. 2363-6.) — 183) Shep-
pard, Edgar, t 29. Oct. 1897 London. (Brit. med.
Journ. Nov. G. p. 1378.) — 184) Shukow, N.. Priv-
l>oc. f. Psychiatrie an der mil.-mcd. Acad. St. Peters-

1. urg. — 185) Smith, James Groig, 1854 bei Aber-
d-en, f 28. Mai 1S<G. Chirurg an der Bristol K. In-

lirmaty, Frof. der Chir. am Univ. College, Bristol. (Brit.

Med. Journ. June 5. p. 1451—2. Lancet. June 5.

p. 1567. Mit Fortr.) — 186) Sonderegger. Laurenz.
* 22. Oct. 1825 Grünenstein, Rbeilitbal, Cant. St. Gallen,

t 20. Juni 1896 St. Gallen. Mit G. Varrentrapp Be-
gründer der Vierteljahrssehr. f. Gesundheitspflege. Hat
die Gesundheitspflege durch seine .Vorposten der Ge-
sundheitspflege" volksthiimlich gemacht (1. Aull. 1873).
(Fistor, M.: Vierteljahrssehr. f. Gcsundheitspll. S. 193 IT.:

Feurer, Haffter, Jordv: Corr.-Bl. f. Schweiz. Aerzte.
No. 18, 23, 24; Hvgiea. 9. Jahrg. IL 1.) 187)
Späth, Joseph,

0
13. März 1823 Bozen, f 29. März

1896 Dornbach bei Wien. 1856-86 o. Frof. der Ge-
burtshilfe an der Jos.-Academie, 1873—86 Vorstand
der 2. Klinik für Geburtsh. und Gynäkol. an der Univ.
Wien. Anfangs Gegner von Semmclweis, später An-
hänger und Vertheidiger der Desinfection. (Puschmann,
Th.: Biogr. Jahrb. u. 1). Necrolog; Sehauta: Wien. klin.

Wochenscbr. 1896. No. 17.) — 188) Stakowenkow,
+ 1897 Kiew. Frof. der Hautkrankheiten an der Univ.
Kiew. 189) Stark, Karl, + 29. Mai 1897 Stephans-
feld, 61 ,1. Seit IS76 Director der verein. Irrenanstalten
Stephansfeld-Hoerdt. Verf.: Die psych. Degeneration
des franz. Volkes. (Le,.p. XXXIIL No. 6. Juni. S. 94.)— 190) Starkey Smith, Arzt in Warrington. (Brit.

Med. Journ. Sept. 18. p. 749.) -- 191) Stephens,
R. J.. + 11. Sept. 1897 Whittingham, Lancashire. infolge

Unfalls mit dem Zweirad. Ass.-Arzt am Whittingham-
Asjrlutn. (Brit. Med. Journ. Sept. 18. p. 749: Lancet.
Sept. 25. p. 817.) - 192) Stocquart, Alfred, t 5. Juni
1897 Brüssel. 42 J. Prof. cm. der Anatomie. — 193)
Stockwell. T. G., • 1823, + 2. Oct. 1897 Bath.
(Brit. Med. Journ. Nov. 6. p. 1378.) — 194/ Straus,
+ 7. Dec. 1897. Gründer und Director des Arch. de
med. ezp. (Graueber, J.: Arch. de med. exp. T. 9.

p. I 8.) — 195) Stukoweiikow, Michael Iwanowitsch,
t 17. Marz 1897 Kiew. Prof. für Hautkrankheiten.) —
196) Sudaccwitscb, J. .!.. f LS97. 37 J. Prof. der
patholog. Anatom, an der Univ. Tomsk. — l97)Suner,
.s. Fi (156). — 198) Sünder y Rodriguez. Heinr., f
2t. April 1897 Madrid Berühmter span. Chirurg, Gründer
der Zeitschrift .Kl IVvenir" (1853), seit 10 Jahren Leiter
der therap.-ehir. Klinik in Madrid. Erwarb durch seine
Schrift über innere Urethrotomie und Litholapaxie euro-

päischen Ruf. (Leop. XXXIIL No. 6. Juni. S. 92.)-
199) Surmav. Correspond. Mitglied der Pariser Acad
der Med.

—
' 200) Tanncr, Mark Bath, t 14. Sept.

1897 London, 65 J. (Lancet. Sept. 25. p. 817.) -
201) Tamier, Stephaue, * 1828 Ayserey, CÖta d'Or.

t 24. Nov. 1897 Paris. Prof. an der Fac. de med. in

Paris, seit 1867 Chirurgien en chef der Maternite. vorm.

Präsident der Acad. de med., verdieut um die Einfüh-

rung des Sublimats in die Geburtshilfe, der Milchciir

bei Albuminurie der Schwangeren, der Couvcuse und

Gavage, Erfinder einer neuen Ocburts- (Achsenzug-) Zange

(1877) und des (Vphalotribe. (Leop. XXXIIL S. 163:

Vallois: Nouv. Montpell. med. VI. 49. p. 96t—64.)-
202) Tavlor, J. H., einer der ältesten pract. Aerzte

in Derbvshire. (B. M. J. Sept. 4. p. 619.) — 208)

Tealc. J. W., 0
7. Juni 38 Leeds, f 19. April MH.

(B. M. .1. Mav 8. p. 1197.) — 204) Terrv. Heurv.

Kogl. Arzt. (B. M. .1. March 6. p. 629.) — 20a

Tholozan, J. 0. T., f 1897 Teheran. Franz. General

arzt a. D., Leibarzt des früheren Schah von Pensien.

Sehrieb eine Geschichte der Beulenpest (1874) u. A.

— 206) Turnbull, James Muter, • 181S in der Graf-

schaft Anworth on the Solway-, t 6. Sept. 1897 Tun-

bridge. Verf. zahlreicher Schriften über innere Medicin.

(B. M. J. Sept. 18. p. 748.) - 207) Vandyke
Carter, Henry, • 22. Mai 1831, + 4. Mai KSH7

Bombay. Dep. Surgeon-General .1. M. S., Professor der

Anatomie und Physiologie im Ruhest. Hat vorm. ab

Demonstrator an der St. Gcorge's Ilosp. Med. Scheel

d. Abbildungen für Grny's Anatomie geliefert. — 20Sj

Verncuil, Aristide Auguste Stanislas, 0 29. Sept. I >2.'i

Paris, t IL Juni 1895. Als Genosse von Follin und

Paul Broca Führer der ..jungen Schule", bildete' tnii

diesem sowie mit Ch. Robin die erste micrograph. Schul-

in Frankreich (zweite Schule Hanvier, Cornil, Malasset,

Math. Duval). seit 1887 Nachf. v. Gosselin im Institut

(Reclus, M., Soe. de chir. 27. Jan. Gaz. de hop.

p. 115 20.) — 209) Vigueron, Kugen, Leetor an der

med. Schule in Marseille. Verf. von Beiträgeu mr
Chirurgie der Harriwege. 35. .1. — 210) Vilches,.!. M..

Professor der Pathologie und klin. Medicin, Decan der

med. Facultät Cadiz. — 211) Voss, Joachim, * 1815

Evindviek. t 14. Nov. 1897 Christiania. 1861 75 Prof.

an der Univ. das. Kiuer der ersten, welche die Ovari"

tomie in Norwegen ausübten, Gründer und Präsident

der Gesellschaft norweg. pract. Aerzte. (B. M. I

Dec. 4. p. 1681. Leop. XXXIIL S. 163.) - 212

Walser, T., vormals Ordinär, im Spital der barmh.

Brüder in Graz. — 213) Walter, Clement Cuthbert.

t 14. oct. 1897 Dover. (B. M. J. Nov. 6. p. 1379.

214) Wannebroucq. t 1897. 67 .1. Decan der

med. Facultät und vorm. Prof. der klin. Med. an der

Universität Lille. - 215) Wasserfuhr, Hernuriii.

* 14. Jan. 1823 Stettin, f 16. Juli 1897. Vorm. Min. Ii

f. Elsass-Lothringen, Gen. -Arzt 1. Cl. d. Landw. Be-

gründete mit (i. Varrentrapp, .1. Hobrecht, F. Göttis-

heim, C. Keclam die Vierteljschr. f. offentl. Gesundhtjtl.,

entwickelte eine reiche lit. Thätigkeit auf dem Gebiete

der Gesundheitsverwaltung. (Leop. XXXIIL No. 8.

Aug. S. 11314: Spiess, Pistor: Deutsehe Vierteljschr.

f. öff. Gcsundhptl XXIX. S. I—IV.) — 216) Wav.
Richard Henry, • 3. Juli 1867 London, t 21. Febr. 1S97

in Warrigi während der Beninexpedition. Surgcon der

engl. Marine. (B. M. J. March 6. p. 629.) - 217

We Icker. Hermann, »8. April 1822 Giessen, t 11. Sept.

1897 Winterstein. Sachsen -Coburg- Gotha. Geh. R. Seit

1859 Prof. d. Anat. (1859 ao., 1866 o.) in Halle s.S..

seit 1876 das. Director der anat. Anstalt als Naebf. von

W. Volkmann. Wirkte hier bis 1893 mit Kberth, trat

dann in den Buhest. Wiss. Arbeiten (1850 87): Micro-

soopie (Gestalt und Zahl der rothen Blutkörperchen,

c lorimetr. Methode dl t Blttibi Stimmung . Anthropi logie,

Kraniologie („Unters, über Wachsthum und Bau de-

menschl. Schädels"). Hat nach seinem Messnngssv.item

1860 65 die Schädel der deutseben u. holländ. Saturn-
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lungen durchgemustert. (Heidenhain s Münch, med.

Wochenschr. No. 48. S. 1358/54; Leop. XXXIII. No. 9.

Sept. S. 126. NB. Andernorts ist als Todestag der

13. Sept. angegeben.) — 218) Wells* Sir Thomas
Spencer, Bart., * 8. Kebr. 1817 St. Albans, Hertfordshirc.

t 31. Jan. 1S97 Cap Antibcs, Frankr. Verschaffte seit

December 1S57 der von Ephr. McDowell in Danville

Kentucky U. S. A. zum ersten Mal ausgeführten Ovario-

tomie das Bürgerrecht. Vorm. Chirurg des Haushalts

der Königin von Kngl. Consult. Chirurg am Samaritan

free Hosp. (Fracnkel, Alex: Wien. klin. Wochenschr.
No. 6; Winckel, F. v., Münch, med. Wochschr. 9. Marz.

No. 10. S. 860/63; Lancet 6. Febr.) — 219) Wcrnich,
Agathon, * 15. Juli 1843 Klbing. + 19. Mai 1896.

1S72 Privatdocent f. Geburtsb. u. Gynäk. in Berlin,

1*74 als Vorstand der Kliniken f. Inn. Med. u. Gebh.

nach Tokio berufen, kehrte nach kaum 3 Jahren zurück,

lehrte Epidemologie, Gesch. d. Med. u. med. Geogr.

Wurde 1881 Bczirksphysicus, 1S84 Med. R., 1891 San.-

Chef beim Polizeipräsidium in Berlin. Schrieb u. A.

über die Medicin der Gegenwart (1S81) und bearbeitete

die medic. Gcogr. in Virehow und Hirsch's Jahrcsber.

Kulenburg: Deutsehe med. Wochenschr. 1896. No. 22
und Berl. klin. Wochenschr. No. 21; Puschmann:
Biogr. Jahrb. u. D. Necrolog. S. 355/56.) — 220) Wilson,
üeorge. * 12. Juli 1811 Brangan, Grafschaft Boj ndie.

t 1897 Huntlv. Aberdecnshirc. 'B. M. J. MaV 15.

p. 1*58.) - 221) Worin ley, Theod., t 1S97. 'Prof.

der Chemie und Toxicologie in Philadelphia. — 222)

Wymann, Cuthbert, t 21. Nov. 1897 Putnev. (B. M. J.

Nov. 27. p. 1616; Laucet. Nov. 27. p.' 1420.) —
223) Youl, Richard, f 5. Aug. 1897 Melbourne. Städt.

Gerichtsarzt durch 44 Jahre. (Lancet. Oct. 9. p. 958/54.)
— 224) Zdckauer, Nikolai Feodorowitsch von, 1815
Sweaborg, t 15. (27.) Jan. 1897 Petersburg. Nestor

der Aerzte das. Lcibmedicus- Consultant des russ. Hofes,

W. (>eh R., em. Prof. der propäd. u. diagnost. Klinik

(1848 60) und der Hosp. Klinik (1860,63) an der med.
chir. Academie. seit 1884 Präsident des Med. -Raths.

(St. Petersb. med. Wochenschr. No. 4; Lancet, Febr. 13.

p. 492. NB. Andernorts ist der 28. als Sterbetag ge-

nannt.) — 225) Zillner, Franz Valentin, f Fnde Dec.

1896 Salzburg. 80 Jahre. Durch medic. und histor.

Schriften bekannter Begründer der Ges. f. Salzburg.

Landeskunde. — 226) Zinn. Fricdr. Karl August,
• 20. Aug. 1825 Ilbesheim, baver. Rheinpfalz, t 17. Nov.

1897 Eberswalde. Geb. R.." seit 1872 Director der

brandenb. Provinzirrenanst. Eberswalde, als Nachf. von
Sponholz. Literar. verdient um die Reform des Irrren-

wesens. (Jollv: Arch. f. Psych. Bd. 30. H. 1. S.-A.

3 Ss.; Leop. XXXIII. p. 168. NB. Anderenorts ist

Eberswalde als Sterbeort genannt.) — 227) Zogra-
phos, t 1897, 76 J. Vormals Arzt des Sultan Abdul
Medschid und Mitglied des ottoman. Überrathes für

offen tl. Unterrirht.

Medizinische Geographie
einschliesslich der

Endemischen Krankheiten

bearbeitet von

Dr. 0. SCHELLOMi in Königsberg i. IV.

A. Medioinisohe Geographie.

I. Allgemeine medicinische Geographie.

I) Archiv* für Schiffs- und Tropenhygiene, heraus-

gegeben von Mcn sc. Cassel. — 2) Janus, Archiv
internat. pour l'histoirc de la mt'decine et la gt'ographio

m.'dicale. Paris. — 3) Burot, F., Les troupes colo-

nialcs. Statistiquc de la mortaliti'-. Paris. — 4)

Itaubier, K., Ueber die gegenwärtige Stellung der

Troper.pathologie. Arch. f. Sch.- u. Tropenhyg. I. 5.

— 5) Haviland, A., Medical geography as au aid für

eünical medicine. Lancet. July 31. — 6) Manson,
I'atrick, The neeessity for special education in tropical

medicine. Brit. med. journ. Met. '.). (Die in mancher
Hinsicht abweichenden Verhältnisse der Tropen medicin
verlangen eine besondere Ausbildung der jungen Medi-
ciner auf diesem Gebiete.) — 7) Sally, S. E., A hand-
book of medical climatology. London. — 8) Schön,

E., Ergebnisse einer Fragebogenforschung auf tropen-

hygienischem tiebiet. Arbeit, aus dem Kaiserl. Gesund-
heitsamt. XIII. 2. (Behandelt die Ergebnisse der be-

kannten, seitens der Deutschen Colouial-Gcsellschaft

angestellten Fragebogenforschung.) — 9) Derselbe,
Ueber Tropenhygiene. Deutsche Oolonial-Gcscllschaft.

Verhandig. Heft 1. — 10) Schulz, C, Naturgemässe
Gesundheitspflege in den Tropen und heissrn Ländern.

Berlin.

II. Specielle medicinische Geographie.

1. Europa.

1) Holst, A., Zur Geschichte der Leprafrage in

Norwegen. I). Vierteljahrsschr. für off Ges.- Pflege. —
•2) v. Delupis, Zwei auf Lissa in Datmatien l><v.l>.
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achtete Fälle von Lepra. Wiener med. Woclienschr.

No. 39. (Sind die ersteti sicher coustatirteu Lepra-

erkrankungen in Dalmatien.) — 3) Neumann, J.,

Ueber das Vorkommen und den Zeitpunkt der Invasion

der Lepra im Südosten der österreichischen Monarchie.

Allgem. Wien. med. Ztg. No. 48. — 4) Derselbe,
Ueber einige Lepraherde im Südosten der österreichi-

schen Monarchie. Wien. med. Tresse. No. 48. (Beide

Tublicationen sind identischen Inhalts. In Bosnien und
der Herzegowina kommt I Lepröser auf 11 G14 Köpfe.

Die Krankheit stammt wahrscheinlich aus früheren Jahr-

hunderten, der Zeit der Occupation durch die Börner.)

— 5) Koppel, IL, Leber die Ursachen des schnellen

Umsichgreifens der Lepra in Livland in den letzten

20 Jahren. St. Petcrsbg. med. Wrochenschr. No. 37.

(Sind in deu stattgehabten wirtschaftlichen Verände-
rungen des Lebens der Landbevölkerung — Freizügig-

keit — zu suchen.) — 6) Glück, L., Kin Beitrag zur

Geschichte der Lepra in Bolen. Przeglad lekarski.

-N". 14.

2. Afrika.

7) Cross, D. K., Health in Afrika. A medieal

haiidbook for European travellers and residents. London.
- S) Legrain, E.. Sur un memoire de M. le Dr. K.

Legrain (de Bougie) iutitule: note sur un nouveau cas

de pie<l de Madura observe en Algeric. Bull, de l'acad.

T. §6. (H. Blancbard ist der Berichterstatter; es ist

der sechste in Algier beobachtete Fall von Madurafuss.)

— 9) Co Hin, l'ropagation de la peste en Kgypte.

Ibidem. Febr. 2. — 10) Kaufmann. F., Die Cholera

in Aegypten. D. med. Wochenschr. No. 1 u. 2. (Die

Kpidemie zeichnet sieh durch grosse Sterblichkeit aus.

In der Weiterverbreitung spielt die (Julia, das ständige

Triukgefäss des Aegypters, wahrscheinlich eine grosse

Holle.) — II) (iärtner, General-Sanitäts-Berieht über

die Kaiserliche Schutztruppe für Deu tsch - Os tafr i ka
lür das Berichtsjahr 1894,95. Beiheft zu den Veröffent-

lichungen des Kaiserl. Gesundh.-Amtes. XIII. Band.

Berlin. 1896. — 12) IMehn, F., Ueber die bisherigen

Krgebnissc der klimatologischen und pathologischen

Forschung in Kamerun. Arb. aus d. Kaiserl. Gesundh.-

Ami. XIII. Band. Heft 1. — 13) Plchn, A., Klima
und Gesundheitsverhältnisse von Kamerun in der Zeit

vom 1. VII. 94 bis 1. VII. 95. Ebenda». (Auf 388
Malariafälle kamen 11 Schwarzwasserlieber, deren Aus-

bruch sich bisweilen an eine Chiniugabe anschloss.) —
14) Caddy, D. J., Fever on the west coast of Afrika.

The Lanc. May 22. (Casuistik eines Malarialieber-

falles, bei welchem die Temperatur in der kurzen Zeit

vou Mitternacht bis «.45 Uhr früh von 100.5° F. (38,0)

bis 111,5° F. (44.1) anstieg. Delirien traten erst bei

107.9" F. (42.1) ein. Exitus.) — 15) Döring. Aerzt-

liche Erfahrungen und Beobachtungen auf der Deut-

schen Togoexpedition 1893 04. Arb. aus dem Kaiserl.

Gesundh. Amt. XIII. Band. Heft 1. — 16) Etienne,
Rapport medieal de Borna (Uongo). Arch. f. Schiffs- u.

Tropcnhyg. 1. Bd. 3. Heft. — 17) Harvey, E.,

Notes on Bermuda as a winter resort. Brit. med. journ.

Ort. 30.

3. Britisch Indien.

18) Wright, A. E„ A Qotc OD the occurence of

Malta fever in India. — 19) Waters, E., Notes on
endemic goitre in North East-Beugal. Brit. med. Journ.

Sept. 11. — 20) Smith, F.. Cholera in l'euang (not

water-borne). Lancet. .Inn. ."50. (Einschleppung der

Cholera von Singapore.) 21) Freyer, S. F., On
the supposed imrnunity of natives ol lndia to enteric

fever. The Brit. med. Journ. Aug. 7. — 22) Scheu be,
15., Die Steinkrankheit in Canton und Bangkok. Arch.

für Seh. und Trphyg. I. 3. (Seh. berichtet, dass

Dr. Kcrr, der langjährige Leiter des Medio, missiouary

Sociely-lJospitals in Canton 600 Steinoperationen aus-

geführt hat. Die Steine sind zumeist Harnsäurottine.

Dieser Umstand, sowie da» häufige Vorkommen der

Stein krankheiteu gerade bei deu Bootsleuten (unter

103 Kranken 54 Bootsleute), machen es wahrschein-

lich, dass Bilharzia haematobia iu der Aetiologie ein.«

Holle spielt.)

4. Niederl. Indien.

23) Martin, L., Lepra an der < »stküste Sumatra.

Arch. für Schiffs- und Tropenhyg. I. 5. (In dem

Lepraasyl zu Mcdan wurden in den Jahren 1890 bis

1886 197 Leprakranke, meist Chinesen, aufgenommen:
davon starben 68.) — 24) Derselbe. Kulihospitaler

an der Nordost-Küste Sumatras. Ebendas. — 25) van

Dort. T. Br., Een en ander over de lepra in Nedei-

land en zijn Kolonien. Weekblad. 20. Febr. 11. Sept.

— 26) van Dorssen, J. M. H., De Lepra in Ned-r-

landsch Oost-lndie tijdcns de 17. en 18. eeuw. Geneesk.

Tndsch. v. Nederl. lndie. XXXVII. 'Historischer Rück-

blick.) — 27) Lubbers, A. E.. Eenige Gegeren>

omtsent Pelantoengan als Herstellingsoord voor Malaru-

lijders. Ibidem. XXXVI. (Angaben über das in der

Mitte Javas 093 m hoch gelegene Sanatorium zu IV-

lantoengan, Gesundheitsstation für Seinararg.) — 28)

Summier Ziekenrapport van het Ncdcrlandsch-IndisdM!

Leger voor het jähr 1895. Ibid.

5. Amerika.

29) Huge, R.. Zur geograph. Pathologie der West-

küste Amerikas. Bcrl. kl. W. 46. — 30) Havel-

bürg, W., Historische Bemerkungen zur Ausbreitung

der Lepra in Brasilien. Ebendaselbst. No. 33. (Halt

gegenüber Virehow an der Ansicht fest, dass die

Lepra in Brasilien in der postcolumbiscben Zeit, etwa

1644— 1697 von Europa aus importirt sei.) — 81) Pol»"

kowskv, IL, Die Lepra in Columbien. D. med. \Y.

No. 40, 41.

6. ISüdsee.

32) Schwabe, Beriebt über die Gesundheitsv«-

hältnisse in Jaluit. Arbeiten aus dem Kaiserl. Ges.-

Amt. XIII. B. Beft 1. (Aus dem Bericht ist als k-

merkenswerth hervorzuheben, dass die Eingeborenen

durch Syphilis vollkommen durchseucht sind.) — 33

Wendland, Ueber das Auftreten der Bcri-BerikraiA

heit in Kaiser Wilhelmsland. Archiv für Schiffs- und

Tropenhyg. I. 4.

Die Zahl der Leprakranken in Norwegen (1)

ist dank der strenge durchgeführte^ selbst zwangs-

weisen Isolirung, wozu das Gesetz vom 6. Juni 1 885

die Handhabe bietet, in einer starken Abnahme be-

griffen, so dass ein Theil der Leprahospitäler bereits

lür andere Zwecke verwendet werden kann. Im Jahre

1H95 lebt. i. Norweg. ausserh. d. Anst. 328, in dens. 360 Lepr.

1S91 noch ,. , . 482, „ . 482 .

1890 „ . , 447, „ „ 507 .

18H5 „ m m 855, „ „ 522 .

1880 „ „ . „ 1178, , „ 617 .

1870 - ... 1762, . 764

I HOO . „ ... 2218, „ „ 539 .

1856 . ... 2598, . „ 235 r

Die procentuale Abnahme ist die folgende gewesen i

Die Zahl der Leprösen

Ende 1*56 hat bis Ende 1860 um 2,7 pCt. abgenommen.

. L860 „ T * 1865 r 2.7

r 1865 „ , „ 1870 „ 5,8

. 1870 . . „ 1875 . 16,0

. 1875 , , „ 1880 „ 15,4

18851880
1885

-

r>

-

23,3

1*90 r 30,7

-

»
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Die Vui Iii in assrege tu, die bezüglich der in

y<r hVimath verbleibenden Leprösen getroffen werden.

iiafas*o gegenwärtig vorzugsweise die folgenden Bc-

•tmmuiigen: Der Lepröse rauss seinen eigenen Wohn-
raum. Bett und Bettsachen haben; er kann zwar mit

In liesunden an demselben Tisch essen, muss jedoch

>i.n eigenes Essgeräth haben; auch sonst kanu der Le-
•
r v »ich mit den anderen Familienmitgliedern im

yrJbeo Baum aufhalten; nur bei der ulcerirten Form
bu.« Vorsicht beobachtet werden.

122 deutsche Militärpersonen der sämmtlichen

»tationenOst- Afrikas nach Gärtner (11) erkrankten

4Iim.il an Malaria, so dass auf jede derselben 3,3 Er-

krankungen kamen. Unter den 412 Fiebern sind 21 Fälle

m jScbwarzwasserficber" mit 4 Todesfällen mit

'inbegriffen. Bei den Farbigen wurden in der gleichen

feit 143" Fieberfälle verzeichnet; pernieiöse Formen

(thnftcD bei diesen nicht zur Beobachtung. Die Hy-

ilei Wohnungen und die baulich« Beschaffenheit

irr Uzarethc ist auf allen Stationen noch mangelhaft.

IKigrgrn ist unter normalen Verhältnissen die Beschaf-

mg von frischem Fleisch und (Jemüsf. besonders an

irr Küste, nicht schwierig.

Ftieune (16) machte die Beobachtung, dass die

Malaria -Kachexie bei manchen Europäern bald nach

ihrem Eintreffen in Borna in Erscheinung tritt. Das

Malariarecidiv pflegt bestimmte Zeitperioden innezu-

halten, deren Regelmäßigkeit sich für den Eiuzelneu

meistens feststellen lässt. Das hämoglob iniirische

Fieber räth E. mit Chloroform zu behandeln (intern);

bei chronischen Diarrhoen hat sieh dir Kolanuss bewährt.

Aus dem positiven Auslall der Metschnikoff-

Widal'schen Serumprobe bei einer Anzahl ein-

geborener Indier verschiedenen Alters zieht Freyer

(21) den Schluss, dass die Mehrzahl der Indier wohl

bereits in frühem Alter an Typhus erkranke, die Im-

munität gegen (spätere) Typhus-Erkrankungen also eine

erworbene, nicht eine angeborene sei. Bei 3 Kindern

im Alter von 6— 10 Monateu fiel der Serumversuch ne-

gativ aus, von 5 Kindern im Alter von 2—4 Jahren

reagirten bereits 4 positiv, von 6 Knaben im Alter von

10— 13 Jahren reagirten schon 5 positiv. Von 7 Er-

wachsenen zeigten sämmtliehe 7 die linmunitäts-Reaction.

Aus dem Krankenbericht der Niederl. indisch.

Armee vom Jahre 1895 (28) ist das Folgende her-

vorzuheben: Es wurden behandelt Kranke:
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29001 639 28994 29908 147 28897 31617 129 29923 29493 130 29013 34549 102 29781

», Malaria

in D\ seiitene . •

6552 7.') 5077 s:'.2«i 21 I 10340 30 7077 7530 10 59.r.6 9900 11 7059

10 2 8 •> 6 8 9 5 27 17

u; Cholera .... 190 3 89 91 1 34 40 23 2 1

u Beri-Beri . . .

«Lepra

1047 5 4038 1258 4 4202 1158 1 5015 816 1 4177 1197 13 4466

2 1 3 1 2 > 8 1

u Syphilis . . . 699 6 216 r,!»s 2 176 630 4 156 655 2 162 710 4 179

Scharlach ist in dem Bericht überhaupt nicht

lufgeführt, Diphtherie nicht vorgekommen, Insolatio
l-rhältnissmässig selten (im Jahre 1895 nur 4 europ.

Soldaten!), Phthisis pulmon. bei 49 Europäern,
4y Asiaten, Asthma bei 41 Europäern, 191 Asiaten,

Herpes tonsurans bei 150 Europäern, 1 Afrikaner,

121 Asiaten, Leberhyperämie bei 158 Europäern,
Ii Asiaten, Leberabscess bei 30 Europ., 8 Asiaten,

L-bercirrhose bei 1 Europäer, 1 Asiaten (alles auf
•Iis Jahr 1895 bezogen) notirt.

Au der West k üstc Süd- A merikas unterscheidet

Rüge (29) die Zone der kühlen Winter, von der Süd-

*pitte bis zum Cap Blanko (4°, 17' S.B.) heraufreichend

und die Zone der warmen Winter, die eigentl. Tropen-

£.ine, von Cap Blanko bis Centrai-Amerika aufwärts.

Die kühlen Winter werden hauptsächlich durch die

kalte südliche Meeresströmung bedingt. Von besonderen

Krankheiten erwähnt R. die Verruga perniciosa,

»>n welcher 20 Fälle im nospital in Lima lagen. Die

acute Form, ausgezeichnet durch Fieber und Bewusst-

l"sigkeit, sowie durch zahlreiche kleinere und grössere,

'• Th. wie Krebsmasse zerfallende (u schwülste, gilt als

tödtlich. Der Ansicht Scheube's, welcher die ge-

nannte Krankheit für eine Abart der Framboesia
hält, kann R. nicht beitreten.

Das von Wendland (33) berichtete Auftreten von

Beri-Beri in K aiser- Wi Ih. • I. an d ist bemerken*,

werth, da die Krankheit dort früher nicht gesehen wurde

und die Einschleppung durch chinesische Kulis wahrschein-

lich ist. Die Krankheit erreichte ihren Höhepunkt in den

Monaten Sept., Octbr., Novbr., Dccbr., vom Januar ab trat

ein Abfallein. Es erkrankten im Ganzen 55 Chinesen,

13Javanen, 46 Melanosier mit einer Mortalität von etwa

55pCt. (!); klinisch bemerkenswert!) war eine acute, meist

tödtlich verlaufende Beri-Beriform, bei welcher Oedeme

und Motilitätsstörungen von vornherein stark ausgeprägt

sind, und die Kranken unter rapider Zunahme der

Oedeme, Cyauose und Erstickungsfälle bereits nach

wenigen Tageu oder spätestens nach 2—3 Wochen ein-

gehen. Mischinfectionen, wie Malaria und Beri-Beri,

waren nicht selten. Die Feuchtigkeit schien bei der

Aetiologie eine Rolle zu spielen.
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B. Endemische Krankheiten.

1 . Malaria.

1) Caddy, I), .1. Fever nn the west coast of

Afrika. Lanc. Maerz. — 2) Berthier, A., Patho-

jjeni« et traitemcnt de rhemoglobinurie paludeenne.

Areh. de med. ex per. Vol. 8. — 5t) Daubler, ('.,

Blutuntersuchungen Tropenkranker in Kuropa. zugleich

ein Beilrag zur Kenntnis* der ostindischen Malaria-

parasiten. Arrh. für Schifs- u. Tropenhvg. S. 363. —
4) Derselbe, Zur Kenntni.ss der ostindischen Malaria-

panuiten mit den Vergleichen zu den Malariaparasitcn

anderer Lander. Berl. klin. Wochschr. 1S98. No. 5. -

">) Duggan, C. \V., The parasite- of malaria in the

fevers of Sierra Leone. Mcd.-chimrg. Traoaaet. Vol. 18.

— 6) Ewald, Zur Discnssion über Below's Vortrag:

.Die Melanurie, ein Kuustproduct der Cbiniusalzc/

Berl. klin. Woehenschr. No. 29. (E. berichtet über

einen Fall von Hämoglobinurie bei einem aus Kamerun
zugereisten Sergeanten, nach dem Gebrauch von 0,25 g
Chinin, während des [Malaria-] Fieberanfalles gegeben.

Das Merkwürdige dabei ist, dass er nach Abtall des

Fiebers grössere Chininmengen nehmen konnte, ohne

Blutbarnen zu bekommen. Auch ist. der Mann durch-

aus nicht Cacheetiker, mit 90 pCt. Hämoglobiugehalt

und 6 Hill, rother Blutkörperchen. Plasmodien konnten
nicht gel u nde n werden.) - 7) Grocco, Süll' emoglo-

binuria da Chinino nel Malariei. Ann. ital. di diu.

med. XXXV. 8) Kirikow, N., Zur Morphologie

der Malariaparasiten. St. Petersb. med. Woehenschr.

No. 42. (K. fand bei einem Patienten neben unzweifel-

haften Plasmodien, ziemlich zahlreiche deutliehe Stäb-

chen, welche die grösste Aehnlichkeit mit Bacillen dar-

boten, zu zweien uud dreien endoglobulSr lagen und
gut lärbbar waren : an einigen der Stäbchen, vorwiegend

an deren Enden, konnte er auch einige Pigmentkörnchen
unterscheiden. Die Stäbchen waren 2 /i lang, knapp
l/a ß dick. Blutimpfungen auf Bouillon und Agar
blieben steril.) — 9) Kohlbrugge, J, IL F., Malaria

und Höhenklima in den Tropen. Aren. f. Schiffs- und
Tropenhvg. 1 SMS. I. — 10) Laveran, A., Comment
prend-on le paludisme: Rcv. d'hyg. XVIII. — 11)

Derselbe, Du r'de de la rate dans le paludisme.

Bull, de Lac. T. XXXVII. — 12) Derselbe. Sur nn
memoire de M. le Dr. .1. P. Cardamatis (d'Athenes)

relatif ä l'emploi du bleu de methyl. ne dans le traite-

meut des lievres palustres. (Methylenblau kann nur in

denjenigen Fällen versucht werden, bei welchen Chinin

nicht vertragen wird.) — 13) Mac Callum. \V. <!.,

On the flagellated form of the malarial parasite. The
Lancct. No. 13. — 14) Mac Lcod. (i. EL, Case of

purpura haemorragiea following „Malta fever*. Ibid.

May 22. — 1j) Ndomaek, C. W., Pernieious malarial

fever. Med. and surg. Rep. Jan. 30. Iß) Norton.
IL, Is malaria a water-borne disease? Bull, of J. John's

Hopk. Hospit. No. 72. (Zusammenstellung der An-
sichten zahlreicher Autoren über diese Frage, welche

im Allgemeinen verneinend beantwortet wird.) — 17)

Derselbe. How does malaria enter the human body?
Albany med. annls. No. 6. (Nicht unwahrscheinlich
durch Verauttetung des Muskitos.) — 18) Osler, \V.,

The diagnosis of malarial fever. The med. new.s.

No. 10. — 19) Plehn, A., Die Blutuntersuchungen in

tropischen Fiebergegendeu und ihre practische Bedeu-
tung. Archiv für Schiffs- und Tropenhvg. I. 1. —
20) Plehn. Fr., Ueber die practisch verwerthbaren F.r-

folge der bisherigen ätiologischen Malariaforschung.

Kbeudas. I. ß. (I*. behandelt vorzugsweise den Ein-
lluss des Chinin auf den Gang des Malariatiebers; viele

protrahirto uud unregelmässig verlaufende Malariaflcber

seien lediglich das Resultat von zu häulig angewandten

Chiningaben.) — 21) Rcmlinger, P., Les dtterwi-

nations du paludisme sur lc Systeme nerveux. Gax.

d. hopit. No. 27. — 22) Ross, R., Observatioiis on

a conditio!) necessary to the transformation on tlie ma
laria erescent. The brit. med. journ. Jan. 30. — JJ)

Derselbe. On some peculinr pigmeiitcd cells found in

two mosquitos fed on malarial blood. Ibid. Dec. 18. -

24) Rüge, iL. Der Parasitenbefund bei den Ulfen*

fiebern und seine Verwei thbarkeit für die Erkennuni;.

Behandlung und Verhütung des Malarialieber. Archiv

für Schiffs- und Tropenhvg. I. 4. 5, ß. (Sehr ein»

gehendes Referat über den gegenwärtigen Stand da
Malariafrage.; — 25) Stammeshaus, F. W., Febris

i n termit tens perniciosa. Ucnecsk. Tijd. v. Nederl. Indk

XXXVI. — 26) Strassen, A., Zur Hydrotherapie der

Malaria. Therap. Monat.sh. S. 64ß. — 27) Teacher.

J. H., Notes on the parasite of malaria. Glasg. med.

journ. Aug. — 28) Vincenzi, L., Süll' intossieazi !

da chinina nei malariei. Ann. ital. di clin. med.

XXXVI. — 29) Voorthuis, .1. A.. Een gevat van .v

pernieieuse malaria. Gcneesk. Tijdsch. v. Nederl. lndir.

XVIII. — 530) Win slow, K., A case of congenttal

malaria. Boston med. u. surg. journ. May 27. i D;l>

Kind einer malai iakranken Mutter bekam vom ersten

Tage der Geburt an tägliche Convnlsioncfl, deren Natu
erst durch den Plasmodicnbcfund im Blute als uialarn

erkannt wurde. Chinin wirkte prompt.) — 31) Ziegel-

roth, Zur Hydrotherapie der Malaria. Therap. Monatsb.

Aug. — 5)2: Ziem an n, IL, Zur Morphologie der Ms-

lariaparasiten. Centralbl. für. Bact., Parasitenkde. etc.

Bd. XXI. 17—18. (Z. gebraucht statt der Bezeichmiftf;

Kern und Kernkörper jetzt die Bezeichnung der -chro-

matischen und chromatischen Kernsubstanz, welche M
durch eine besondere, noch nicht näher roitgeth. tl'.<

Färbemethode zur Anschauung bringt. Statt der frühe:

vou ihm .angenommenen karyokinetischen Kernthcilun,

setzt er die amitotische Kernvcrmehruiig der Malaria

parasiten.)

Däubler (3) untersuchte 34 M al ariakranke

ostindischer Provenienz und fand bei der Mebmlii

die bekannten kleinen Parasiten der Tropenlieber, wo

Ringform oder, wie er nach seinen Bildern richtig r

sagen möchte, von Scheibenform. Denn das von den

Ring umschlösse Plasma mit Kern und Kerukorperck-i

(Ouarnicri u. A.) nahm unter der Beobachtung D.'s

zwei Pigmentsehollen auf und stiess sie dann wieder

aus. gehört also mit zum Parasiten. Einmal wurde H
gleicher Zeit die grosse (Tertian ) Form neben d^r

kleinen vorgefunden bei einem Remittensfieber: Verl.

fand sie feiner pigmentirt als die gleichen Formen ia

Baropa. Aber das ist die Ausnahme: die Regel bildet

auch bei der ostindischen Malaria der kleine Para^t.

Bemerkt möge noch werden, dass D. diesen kleiner

Parasiten auch ectoglobulär in ganz winzigen Fernr

von etwa l/u der Grösse des rothen Blutkörperchen

antrat er sah „wie van der Schecr, stets runde,

äusserst zarte, bewegliche, von einem feinen Rand l"

grenzte Plasmakügelehen, welche in ihrer Mitte ein

dunkles sehatlirtes Körnchen enthielten, danchen atid:

solche mit hervortretendem, dunklen, reifenförmi^r)

Contonr, der an einer Stelle etwas verdickt ersehim
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Diese letzteren befanden sich stets an oder schon inner-

halh der rotben Blutkörperchen.*

Duggan (5) fand die Malariaplasmodicn

ohi staut bei den Malariatiebern von Sierra Leone,

auch bei den rcmittirenden und continuirlichen Fiebern

;

auch hier das kleine ringförmige l'lastnodium im rothen

Blutkörperchen, mit einem Kern und spärlichem Pigment,

welches durch amöboide Bewegungen seine Gestalt viel-

fach wechselt. Fortsätze ausschickt und sie wieder cio-

liebt: Sporulationsformcu konnten nur in dem Blut

kleiner Hirnarterien post mortem angetroffen werden.

Die Sporulation erfolgt, wenn der Parasit nicht mehr

als
'-

3 Blutkörperchengrösse erreicht hat; D. konnte

-mal 5 Sporen zählen, welche einen centralen Pigment-

block umlagerten. Ii. führte seine Blntuntersuehungen

in der Zeit von 10 a. m. bis 2 p. ni. und 4. 110 p. m.

bis 6,30 p. m. ans uud schlicsst aus dem regelmässigen

Vorkommen der Parasiten während dieser Zeit, dass sie

auch zu jeder anderen Zeit im Verlauf der Krankheit

iui Kingerblut gefunden werden können. Auch Be-

dungen des Pigments in den Halbmonden konnten

Nachgewiesen werden. Nur die Anwesenheit der kleinen

l'ar.asiten im Blut machte Fieber, nicht der Halbmonde.

I>jc freien, oxtraglobulärcn Parasitenformen waren stets

pigmentirt Finc Tertiana mit dem grossen Gc-Igi-

sihen Tcrtianparasiten wurde 1 mal beobachtet: der

Fall war aus Jamaiea importirt.

Nach A. Plehn (19) erscheinen die kleinen

Malariaparasiten der tropischeu Fieber nur seit-

» im im peripheren Kreislauf und verschwinden ans

ietnselbcn, wenn sie die (irüsse von '/< des Blut-

körperchens erreicht haben. Im ungefärbten Präparat

sind sie von etwa '
..„ Blutkörperchengrösse ab sicht-

bar, färbbar dagegen erst, wenn sie etwa »/»— V4 B,ut -

i rperchengrösse erreicht habi n. Gewöhnlich befinden

•ich 2 Generationen gleichzeitig im Blut, von welchen

nur die jüngere durch das Chinin getroffen wird. Bei

den bezüglich der Differentialdiagnose wichtigsten re-

mittirenden und continua- Formen findet man sie

am zahlreichsten. Die Parasiten erscheinen als kleinste

ei.dnglnbulärc Ringformen oder kleine homogene be-

wegliche Amöben, welche wiederum Ringformen an-

nehmen können: später bilden die Parasiten Siegel-

ringformen, welche an der Stelle der beginnenden

Verdickung ein stark lichtbrechendes Gebilde führen,

wiche« als der Kern anzusprechen sein dürfte; in der

Peripherie des Ringes befinden sich einige feinste

l'igmentstäbchen; das Centrum des Ringes muss als

vacuolenartiges Gebilde angesehen werden. Eine weitere

Rntwickelung ist im peripheren Blut nicht zu verfolgen.

Im Milzblut fand PI. bei kräftigen .Schwarzen" zur Zeit

desAnfalles rundliche trauhenförtnige Gebilde, die die

Grösse eines Frythrocyten nicht ganz erreichten, und von

ihrem Wirth nichts mehr erkennen Hessen: sie dürften

Sporulationsformen entsprechen. Chinin soll nur ge-

geben werden, wenn man active Parasiten im

peripheren Blut findet. Die Laveran'sehen Halb-

monde und die echte geisselführende I.avcrania rechnen

nicht dazu. Aus der Zahl der gefundenen Parasiten lässt

sieh lür die Beurtheilting der Schwere orJ
((f

Le'eht'g"

keit des kommenden Anfalles keinerlei Rückschlags

ziehen.

Laveran (10) hält es für nicht bewiesen, dass

die Luft die Trägerin der lnfectiou sei: man muss

im Gegen t heil annehmen, dass eine Fortführung der

pathogenen Keime durch die Luft überhaupt schwierig,

wenn nicht gar unmöglich sei. was durch das Nehen-

einanderliegen von malariafreien und malariadurch-

seuchten Platzen (auch den Schiffen in einem sonst ver-

seuchten Hafenplatz) bewiesen wird. Auch die ziem-

lich zahlreichen Beispiele, welche die l'ebertragung der

lnfectiou durch das Trinkwasser darlegen sollen, sind

nicht genügend beweiskräftig. Dagegen gewinnt die

Laveran'schc Hypothese, nach welcher die Moskitos
die Vermittler der lnfectiou seien, immer mehr an

Boden; der Moskito soll dabei die Rolle eines Zwischen-

wirtlies spielen; das erste Stadium des Hiimatozoon,

die Flagella, entwickele sich im Körper des Huskitos.

werde bei dessen schlicsslichem Absterben auf sumpfi-

gem Boden in Freiheit gesetzt und durch die Ver-

tnittelung des Trinkwassers in den menschlichen Körper

gebracht: wo die Malaria prädoniinire, in der sumpfigen,

feuchten Ebene, da sei auch die hauptsächlichste Brut-

stätte der Moskitos; auf hochgelegenen Punkten fehlen

beide. Das Malariagift ist durch intravasculäre In-

jection von Mensch zu Mensch übertragbar; das subcutan

injieirte Malariablut giebt weniger eonstante Erfolge.

Alle Versuche, die Mainria auf Thiere Qbcrzuimpfeu,

sind negativ ausgefallen. Dagegen ist die Malaria über-

tragbar von der Mutter auf den Fötus, während durch

die Lactation eiue l'ebertragung nicht möglich zu sein

scheint.

Die Erklärung, warum die M alariainfection

hauptsächlich des Nachts zu Stande komme, sucht

Buge (24) in der Annahme zu linden, dass die am Tage

durch die stark aufsteigende Luftströmung uud die

scharfe Seebrise emporge wirbellen und damit dem

Menschen entrückten Malariacrreger, sich des Nachts

wiederum zu Boden senken, andererseits auch die am

Boden befindlichen sich nicht zu bedeutender Höhe zu

erheben vermögen.

In der Voraussetzung, in den Leibern der

Moskit09 die estracorporalen Stadien der Malaria-

plasmodicn zu linden, setzt Boss (23) seine Studien

an den Muskitos mit unermüdlichem Eiler fort. Bis-

her blieben die meisten Versuche, bei denen er die von

der Larve in Flaschen ausgebrüteten Muskitos mit

Malariablut fütterte, resultatlos. Nur 2 Beobachtungen

gelangen ihm, welche er an einer besonderen Muskito-

species (grosse braune, mit hellrehfarbenem Rücken.

dunkelchoeoUdebrauner Bauchseite, hellbraunen weiss-

lichen Flügeln mit 4 dunklen Punkten daran, ge-

sprenkelt dunkel- und hellbraunen Hautslellum und

Tarsi) anstellte.

Er konnte sich von dieser seltenen Species nur

S Evemplare beschälten. Sie wurden mit Malariablut

gefüttert, welches ziemlich wenig Halbmonde enthielt,

und an verschiedenen Tagen gelödtet; bei den ersten

sechs wurde nichts gefunden, der siebente Muskito

wurde am 4. Tage getödtet. In der Magenwand nahe

am Oesophagus landen sieh neben den gewöhnlichen
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einige auffallend grosse runde oder ovale, vacuolisirte

Epithelzellen, von 12 -16 ji im Durchmesser, welche
dunkelbraunes Pigment in feiner Nadel- oder Kugel-

form, zu Häufchen angeordnet, enthielten. Der achte

Muskito wurde am 5. Tage getödtet: auch hier wiederum
die gleichen grossen pigmentirteu Zellen, nur in der

Zwischenzeit auf etwa '20 /i im Durchmesser ange-

wachsen. Da weitere Muskitos nicht erhältlich waren,

so konnten die Versuche nicht fortgesetzt werden. H.

enthält sich deshalb auch aller weitgehenden Schluss-

folgerungen, betont nur die merkwürdige Uebercin-

stimmung dieses Muskitozcllenpigments mit dem l'igmcnt

der Malariaparasiteu beim Menschen. Bei ca. 1000 Mus-
kitountersuchungen hatte R, solches Pigment nicht an-

getroffen.

Ross (22) sucht auch die viel umstrittene Frage,

ob die Halbmonde Degenerationsformen (Bignami)
oder Evolutionsformen (Laver an, Manson) seien,

durch folgende Experimente zu entscheiden: 1. Bei

einem Pat., welcher zahlreiche Halbmonde beherbergte,

wurde Blut von der mit Vaseline betriebenen Fingcr-

beerc, luftabgcschlosscn, aufgefangen und untersucht:

es konnten 400 Halbmonde gezählt werden, welche in

24 Stunden nicht die geringsten Veränderungen er-

fuhren. 2. Blut wurde in der gewöhnlichen Weise dem
Finger entnommen und 30 Secunden oder länger der

Luft ausgesetzt und untersucht. Es zeigte sich, dass

sich die Halbmonde um so zahlreicher in die runde und
fieisselform umgewandelt hatten, je länger das Präparat

der Luft exponirt gewesen war. Von 81 Parasiten

waren nach 3 Minuten 68 rund geworden; 20 trugen

Geissein. 3. Bei 20 Muskitos, welche sich mit Blut

Malariakranker vollgesogeu hatten, waren schon nach
1
4 Stunde sämmtlicbc Halbmonde zu runden Formen

geworden; nach 15 — 30 Minuten traten zahlreiche

(ieisselformen auf; nach 1 Stunde befanden sich 60 pCt.

im Flagellastadium. 4. Bei Blutegeln, welche in gleicher

Weise gefüttert und danach untersucht waren, ergab

sich das gleiche Resultat, wie bei den Muskitos. 5. Das
Experiment wurde angestellt wie ad 1: nach 1 bis

2 Stunden findet man nur Halbmonde. Darauf wird
das Deckglas abgehoben . das Blut auf einen neuen
Objectträger gebracht, 1—2 Minuten der Verdunstung
in der Luft ausgesetzt und wiederum untersucht. Jetzt

sind zahlreiche runde Formen und mehrere (ieissel-

formen vorhanden. Aus diesen Versuchen zieht R.

den Schluss, dass die Transformation der Halbmonde
ein vitales und nicht ein Degenerationsphänomen ist.

Modificirt man den Versuch ad 5 derart, dass man
das luftabgesehlossene Vaseliueblutpräparat erst nach
24 Stunden weiter bebandelt, so findet eine weitere

Neubildung der Halbmonde nicht statt; dieselben sind

dann abgestorben, es treten in ihneu Vacuolenbildung
und ganz schwache Pigmentoscillationen auf.

Es fragte sich weiter, welches gemeinsame Princip

den verschiedenen Experimenten zu Grunde lag, um
damit die Umwandlungsfähigkeit der Halbmonde in dem
einen (Luftzutritt!) und dem anderen (Muskitoleibll Falle

zu erkläreu. Das ist nach R.'s Ansicht die Wasscr-
entziehung, die Eindickung des Blutserums, durch Ver-

dunstung resp. durch Aufsaugung durch den Muskitoleib.

Um das zu beweisen, setzte R. den Blutstropfen

der Fingerkuppe nunmehr 1 Minute lang dem Wasser-
dampf aus und beobachtete, dass jetzt, bei der be-

hinderten Verdunstung (Wasserentziehung) nur ungefähr

die Hälfte der Halbmonde eine Weiterentwickelung
erfuhr, und zwar gerade diejenigen, welche an Luft-

blasen oder an dem Rande des Deckglases zu liegen

kamen.

Zu der gleichen Zeit hatte Dr. Marshall in Rio
tinto beobachtet, dass die Halbmonde bei Wasser-
zusatz sofort zu runden Formen umgewandelt werden,
was der hypothet. Anschauung R.'s zu widersprechen
schien. Von der Richtigkeit der M. 'sehen Beobachtung

ixnscaE Geooraphie.

konnte sich auch R. thatsächlieh überzeugen, aber er -.ab

zugleich, dass, wenn der Blutstropfen der Fingerbeere in

einem grossen Tropfen Wasser aufgefangen worden *.\r.

die umgebildeten Halbmonde auch zugleich abgetvdM
wurden, eine Exflagellatiou nicht mehr statfand. Anderer-

seits überzeugte er sich, dass der Zusatz einer geringen

Quantität Wasser (etwa 30 pCt.) die Umbildung in der-

selben Weise begünstigte, wie eine Wasscreutziehung in

dem Sinne seiner früheren Experimente.

R.'s Schlussfolgerung lautet demnach: Ein--

geringe Verdichtung und Verdünnung des Blutes ver-

anlasst die Weiterentwickelung der Halbmonde zu runder,

und (ieisselformen. Das-, was dadurch zuerst getmifen

wird, ist aber nicht der Parasit, sondern die Hülle d<-.

Blutkörperchens, welche den Parasiten beherbergt; diese

berstet und der Parasit wird frei. R. beschreibt dm

Vorgang folgendermaassen : Wenn mau die Umwandlung

des Halbmondes genau verfolgt, so nimmt man ab

ersten Schritt ein offenbares Dickerwerden des Contur

des Halbmondes wahr. Dieser dicke Contur besteht,

während der Halbmond eine ovale Form annimmt ja

selbst noch 1 --2 Min. nachdem er bereits die runde te

.stalt angenommen hat, fort. Dann, etwa 5 Hinten

nach der Blutentnahme, ist der Contur plötzlich «f-

schwunden und man sieht jetzt nur die Rundform des Par i

siten einen ohne besonders begrenzten Saum. Der dick--

Contur war nichts anderes als der Saum des Blut-

körperchens, welches den Parasiten beherbergte. )r

dem Muskitotnagen findet irgend eine Flüssigkeit,,

mischung mit dem aufgenommenen Blut nicht statt,

vielmehr wird Wasser auch hier dem Blut entzogen.

Nachdem Mac Callura (18) im Krähenblut, welches

mit Halteridium Labbe iulicirt war, den Eni-

wickelungsgaug dieses Parasiteu durch mehrere Stadl i

hindurch verfolgt hatte, gelang es ihm, bei ein.

r

aestiv. autumnal. Malariainfectiou einer Pit

des John Hopkins-Hospital zu Baltimore, die

weitere Entwickelung der in grosser Zahl vorhandene

Halbmonde zu beobachten. Im frischen Deckglas

präparat behielten die Halbmonde nur für wenige

Minuten ihre ursprüngliche Gestalt, um sich dann zu-

nächst in die ovoide Form umzuwandeln; nach weiterer,

10 -20 Miuuten hatten sie dann bereits die rinde

Form angenommen und lagen jetzt extracorpusculir;

neben ihnen, als ganz zarter Kreis, der Schatten des

rothen Blutkörperchens; nach 20-25 Minuten traUr.

bei einem Theil der runden (spherical) Formen (itisselc

auf; andere, hauptsächlich diejenigen, bei welchen das

Pigment einen abgeschlossenen Ring bildete, verbliebe»

in der Ruhe, bildeten keine Gcisselfäden. Nun bröckelt

die Geissei der Geisseiformen ab, bewegt sich lebhaft

zwischen den Blutkörperchen hin uud her uud näh rt

sich den in dem Ruhezustand verharrenden runden

Organismen. Eine Geissei dringt in die runde Form

ein, wirft das Pigment hin und her oder umspinnt da

Pigmentring; ein anderer Theil der Geissein kann Dicht

eindringen, schwimmt weiter umher und stösst mit dem

Kopfende gegen den Wall des Organismus. Nachdem

die Geissel eingedrungen ist, tritt die frühere Ruh« de*

runden Organismus ein; er wird dicker. Damit schlier:

die Beobachtung beim Menscheu.
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Bei Halteridium Labbe konnte der bisher ganz

analoge Entwickeluugsprocess noch weiter verfolgt wer-

den. Nach einer Weile der Ruhe beginnt der Organismus

nimlieh von neuem zu leben, sendet einen conischeu

Vorsprung aus und sammelt das Pigment am entgegen-

setzten Knde: schliesslich wird daraus eine Spindel-

tnu, welehe sich theils durch Bewegungen um ihre

Längsachse, theils durch amöboide Bewegungen fort-

bewegt und Blutkörperchen anbohrt oder nach sich

zieht. -

Spielt die Milz eine wesentliche Rolle bei dem

Yeniichttitigskanipf des Körpers gegen die Malaria-

p.irasiteii? Deutet die regelmässige Milzvergrösserung

darauf hin, dass in ihr erhöhte Functionen zwecks Aus-

kleidung der Parasiten stattfinden V Laveran (11)

führt dazu an: I. die Erscheinungen der Milzver-

grösserung bei Malariakaehek tischen sind nicht die-

jenigen einer einfachen Hypertrophie, sondern die einer

i ronischen Entzündung, weshalb gesteigerte Functionen

unwahrscheinlich sind: 2. nach Spleucctomieu sind neue

Malariaattacken keineswegs heftiger, sondern eher milder

iiifgetreten, als vorher, was nicht verständlich wäre,

wtnn die Milz ein vorwiegendes Schutzorgan wäre; man

bitte dann im Gegeutheil. nach Verlust dieses Organs,

heftigere Malariatieber erwarten müssen.

Indem also L. die obige Frage verneint, glaubt

<r zugleich, dass die Milz ein Prädileetionssitz der

MuUriaplasmodicn sei. woselbst sie sich vermehren und

lange Zeit im latenten Zustand verliarreu können,

liidererseits weisen die häufigen Malariafall« nach

Spleuectomie darauf hin, dass auch andere Organe,

unter ihnen wohl hauptsächlich die beber und das

Knochenmark für die Milz vicariirend eintreten können.

<»sler (18) führt zur Differentialdiagnosc von

M ilariarcm ittens und typhoid fever die folgen-

1m klinischen Momente an

:

Bei der orsteren setzt die Krankheit ohne voran-

gegangenes Krankheitsgefühl mehr plötzlich ein: das

Eieber steigt schon am 2.-3. Tage auf 40° und mehr
iu; die Remissioucu sind steile, betragen 2. .'5 selbst 4°:

im weiteren Verlauf, etwa in der 3. Woche, stellen sich

häufiger bereits starke [ntennissionen mit subnormalen
Temperaturen ein: auch Herpes labialis ist, wo er

-;eh findet, für Malaria zu verwerthen. Schliesslich

ist ausschlaggebend die Blutuntersuchung, welche

bei systematischer Ausführung doch wenigstens das
eine oder andere Plasmodium auffinden lässt. Auch
las Chinin hilft zur Dingnosenstellung. indem es die

Matariaremittcns in 2-4 Tagen beseitigt. (Das letztere

ist an anderen Orten nicht der Fall. Ref.) Die ange-

troffene Parasitcnspecies ist die Tertiana und
Hall.mondformen. Mischinfectionen von Typhus
und Malaria sind an dem grossen Krankenmaterial
(1000 Malariakranke, 50U Typhen) des Johns Hopkins
Hospital niemals beobachtet. —

Die Beziehungen der Malaria zu Erkran-
kungen des Nervensystems sind sehr mannig-

faltige, wie Remlingcr (21) durch eine grosse An-

zahl von Literaturfällen nachweist.

Am häufigsten veranlasste Malaria cerebrale Stö-

rungen, als Aphasie, Hemiplegie, Lähmung der Flexorcn

des Unterarmes; i. Th. handelt es sich um transitorisehe

Störungen von der Dauer des Eiebcrnnfallcs, z. Th. be-

stehen die Störungen Tage laug fort.
< 'hiuinbehandlting

ist erfolgreich. Seltener sind die Beziehungen '1er Ma-
laria zu RücVenmarkskrankheiten, Myelitis-, Sclerose en

plagues. Tabes dorsalis. Poliomyelitis anterior; noch

seltener die Beziehungen zu Erkrankungen der peri-

pheren Nerven. Eine periphere Neuritis auf der Basis

der Malaria bildet eine seltene Ausnahme. Auch
Neurosen, wie Hysterie, Chorea, Epilepsie sind auf Ma-

lariaeinflüsse zurückgeführt worden. In diesen Fällen,

nimmt R. an, sind die Nervenerscheinungen Intoxi-
cationssy mptome, während den Hirn- und Rücken-

marksafTectioneu Gefässalterationen, z. B. passagere

Thrombosen durch die Malariaparasiten oder Pigmcnt-

schollen etc. zu Grunde liegen. —
Hierher gehört auch ein Fall von Voorthuis (29),

ausgezeichnet durch Hirnerscheinungen, Sopor, Parese

von rechtem Arm und rechter Gesichtsbälfte, später

Coma; eine 2malige intravenöse Inj cc tio n von je

1,0 Chin. hatte ebensowenig Erfolg, als die vorher ge-

gebenen internen Chinin-Gaben: bei der Section zeigten

sieh ausser starker Hyperämie der Pia keine anderen

Veräuderungcu im Hirn. Die Diagnose konnte durch

Plasmodien- (')uolid.) Befund gemacht werden.

Ueber einen Fall von pernieiöser Malaria be-

richtet Stammeshaus (25).

Ein 3"
2 -'ahre in Indien lebeuder holl. Sergeant

wurde am 7. April in das Hospital zu Malang einge-

liefert. Die Fiebcrcurve zeigte am 8. und 10. April

starke Paroxysmen von 39,6 u. 39,8": in den zwischen-

liegenden Tagen, am 9. und 11. April hielten sich die

Temperaturen auf niedrigerem Niveau (36,6 bis 38,4")

:

am 12. April folgte ein dritter, heftiger Paroiysmus,

bei welchem die Temperatur in der kurzen Zeit vou

5 bis 11 7, Uhr von 89,6 bis 43,3° anstieg, und das

trotz einer um 5 Uhr verabfolgten Phenaeetindosis von

0,5. Das Befinden des Pat. bot nichts Aussergewöhn-

liches und nichts Hess noch am Nachmittag auf eine

bevorstehende Katastrophe schliessen. Exitus 10 Min.

nach der letzten Messung (Ref. beobachtete als höchste

Temperatur bei Malaria 42,4°. ebenfalls mit Exitus.

S. auch S. 330, ad 14.)

Grocco (7) beobachtete Hämoglobinurie (im

Urin: Hämoglobin, Methämoglobin, Pepton) mit

Schüttelfrost und Temperatur 40 bei einem Krauken

mit Quartanparasitcn nach Verabreichung von 0.4 Chin.

sulf. Diese eigentümliche Nebenwirkung des Chinin

ist nur bei Malariakranken beobachtet worden: trotz-

dem behält das Chinin auch in diesen Fällen seine

specilische Wirkung bei, und kann in kleinsten Dosen

dem Organismus angewöhnt werden. G. erklärt sich

das Zustandekommen der Hämoglobinurie durch eine

specielle Reaction des Chinin auf die Malariaparasiten,

nicht als ein Intoxicationssytnptom. Durch diese

Reaetion werden besondere, nur ausnahmsweise ein-

tretende biologische Eigenschaften des Malariaparasiten

geschafleu, welche den Zerfall der Blutkörperchen

bewirken. (Schmauch.)

Im Gegensatz zu Grocco fallt Vincen Kl (28) die

Hämoglobinurie Malariakranker bei Chiningebrauch für

ein I ntoxicatio nssymptom, was dadurch bewiesen

werde, dass diese Wirkung selbst nach Jahren, und

nach dein Verlassen der Eiebergegend, bei ein und

demselben Individuum hervortrete, sobald Chinin ge-

nommen wird. Nach V.'s Beobachtungen scheint diese

Eigentümlichkeit erblich zu sein. Vou der Ver-

wendung des Chinin soll in diesen Fällen unbedingt

Abstand genommen werden, da die Cihninintoxicatiou

bei an und für sich gutartigen Malariafiebern das
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Kraukheitsbild zu einem sehr ernsten machen könue.

(Seh manch.)

Bert hier (2) bespricht an der Hand zweier von

ihm beobachteter Kalle von He moglobinurie palu-
d renne iMadagascar) seine Hypothese über das

Zustandekommen der Hämoglobinurie (s. diesen Bericht

lS'lfi. S. 305). Darnach handelt es sich bei diesem Zu-

stand nicht um eine primäre llamoglobinätniej denn

dann würde mau die.se doch während des /Vnfalles in

einem rubinrothen. lackfarbenen Blutserum nachweisen

können, was bei B.'s Fallen durchaus nicht der Poll

war. Vielmehr ist die Hämoglobinurie renalen
Ursprunges, d. h. eine einfache Hämaturie, mit zer-

trümmerten Blutkörperchen (hematuric deguisee). Die

Zertrümmerung resp. Auflösung der Blutkörperchen

findet in der Niere selbst statt und erklärt sich aus

der bekannten besonderen Disposition der Blutkörper-

chen zum Zerfall während eines Malariaparoxysmus. Die

Blutung selbst aber ist der Ausdruck einer besonders

starken Congestion des renalen Gewebes, wie solche

auch in auderen inneren Organen (cf. Leber, Milz) unter

dem vasodilntabtrischen Einflüsse eines starken Fieber-

anfalles (Beweis dafür auch der Schüttelfrost und die

Blässe des (iesichts und der Extremitäten) zu Stande

kommt. Unter diesen Umständen verspricht sich B.

für dto Therapie auch Erfolg von den üblichen blut-

stillenden Maassiiahmcn, (.esonders vom Krgotin. Chinin

in kleinen Dosen, bis etwa 0,8 g, wirkt ebenfalls im Siune

der Vasüconstrictoren, während bei grösseren Doscu die

entgegengesetzte, schädliche Wirkung hervortreten würde.

B. fasst seine Schlussfolgerungen in folgende Sätze zu-

sammen:

1. I.'hi'moglobinurie paludeenue a pour leSHM) palho-

gene une apoplexie renale d"origine vaso-dila-

tatricc.

2. Pendant Paeces hcmoglobinuri.iue. Ic sörum san-

guin n'a pas Paspcct rouge la^uc.

3. L'hemoglobinc des urines n'est pas dialysable;

eile n'est pas ä lYtat dissous.

4. La destruetion globulaire se fait dans le par-

enehyme renal.

LVtörc de la lievre hcmoglobinurique est bi-

liaire.

<i. L'accs hi'inoglobinurii)ue est justiciable de la

mi'dication hemostatique. de 1'ergotitK*.

K oh I l>ru gge !• machte seine Beoba« I lungen im

6000 Fuss hoch gelegener. Sanatorium Tosari in Ost-

.lava. Als wichtig und für das Verständnivs der Exemp-

tiou der hoch gelegenen Orte dir.Malaria von principieller

Bedeutung betont K. die Bodenbeschaffenheit. Nur

wenn die Höhenlage sich mit einem relativ trockenen
Boden verbindet, ist sie frei von Malaria; „von allen

Bodenarten ist Sandboden am trockensten, und daher

werden die Achsenkegel der hohen Vulcane sieher ganz

malariafrei sein": auch wenn sich in einer niedriger

gelegenen Zone, wie in Tosari. Asche mit Humus mischt,

ist d« r Boden doch noch so porös, dass Wasscrstagnationen

unmöglich werden. Aua dem gleichen Grunde, nämlich

dem der besserer Entwässerung, ist es rathsam. ein Höhen-

Sanatorium in den Tropen nicht auf den Plateaus, son-

dern auf abschüssigem Terrain anzulegen. Bei der Be-

handlung Malariakranker (hauptsächlich der chronisch, t

Form) giebt K. als erste Vorschrift: ,Ruhe, Nicht-Bad-
«,

Vermeiden der Abend- und Nachtluft*; denn er hol,,

achtete nach dem Bergsteigen (und zwar Aufstiegt

wohnlich neue Fieberanfälle, und nimmt an. dass dnrrh

die vermehrte Thiitigkeit der Muskeln, der Atbtnu»c

und Herzthätigkeit. schlummernde Plasmodien von neuem

in die Cireulation gebracht werden. Das Zurückkehren

der Malariatieber bei Keconvalescentcn nach dem Berg-

steigen fand K. so constant (und zwar entsprechend dem

Entwickelungsgang des (^uotidiausparasiten "24 Stunden

nach der Bergpartie), dass er darin eiu werthvolles

diagnotisches Hülfsmitel erblickt. Ganz ähnli-i

wirkt das kalte Bad (wie lange bekannt. Ref.).

Die Beobachtung seiner Kranken lehrte ihn weit-

hin, dass, wenn dieselben für einige Tage in die 2(01

Fuss tiefere Station l'oespo verlegt wurden, dieses v.-

ein Klimawechsel, in therapeutischem Sinne, giirjsty

wirkte; Kranke, welche oben fieberten. Hess er im

Fieber nach unten tragen und sah das Fieber in über-

raschender Weise verschwinden.

Wenn das Fieber in 2 Tagen nicht verschwand.

besser die Patienten wiederum nach Tosari bergauf» .\r-

bransportiren, wo sie dann das Fieber zu verlier«,

pflegten. In diesem localen K 1 i in a w cchscl, durch

fortwährendes Hin- und Herziehen der malariakranl. t,

Patienten nicht K. überhaupt ein sehr wichtiges the-

rapeutisches Hülfsmittel, wodurch die Hoste der Slalir, i

infeetion oftmals sicherer beseitigt werden, als dunh

das Chinin.

fl) Hencki. R., Beitrag zur Biologie der halb-

mondförmigen Gestalten des bösartigen Malariapiri

siten (Haomosporidium Lavemu.) Przeglad lekarsk:

No. 8. — 2) Lewkowicz, Xawer, Die Malariapara

siten, deren Verhältniss zu den Blutkörperchen und der

Bau der rothen Blutkörperchen. Ibid. No. 23.

In einem kurzen Berichte giebt Hencki (I) die

Resultate der Blutuntersuchungeu bekannt, die er ii

zwei Fällen von bösartiger Malaria sowie mittels t'ebcr-

impfung der Parasiten von einem ludividuum aufs ander,

gewonnen hat. R. betrachtet den Parasiten der bös-

artigen Malaria, die durch die Anwesenheit der Halb-

monde characterisirt ist, als eine ganz separate, v :

den Tertiana- und »Juartanaformen verschiedene l'arv

sitenart. Der Laverau'sche Halbmond besitzt nach R.

keine eigene Membran, liegt wie angesaugt am Blut-

körperchen und in weiterer Entwickclung nimmt er zu-

erst ovale, dann sphärische Gestalt an, welche kldn
"

bewegliehe protoplasmatischc Flagellen bilden kann.

Die sphärische Form sporulirt in der Mehrzahl der Y'Äl\

in inneren Organen, seltener im peripherischen Blut''

und aus den jungen, ringartigen Formen entstehen die

Halbmonde auf doppelte Weise, entweder durch \m-

sames, hauptsächlich in inneren Organen stntttindtmie-

Wachsthum oder durch Zusammeuflicssen 2—3 junger

Parasiten in ein Ganzes (Mannabcrg'sehen Svzypu

Die Entwiekelungsperiode ist verschieden und hängt m
der Parasitenart ab; R. konnte zwei Abarten unter-

scheiden, die eine dauert i> Tage (HaemosporidimB L*

voran febris deeimanae), die andere 22 Tage (Haem.

Lav. febris vigesimo- tcrtianai Bei der ersten >md

die Sporulatiousformeu kaum so gross wie das rothe
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Hlutkörperchcu und bildeu 10— 12 Sporen, bei der

zweiten sind sie etwas grösser und zerfallen in 15—18

-poreii. Verfasser konnte in seinen Fällen die günstige

Wirkung des Chinins beobachten, welches man jedoch

lungere Zeit verabreichen muss.

I.ewkowicz (2) theilt die Parasiten, dein Ver-

hältnisse zu den rothen Blutkörperchen nach, in zwei

liruppeu; die erste bilden die Parasiten der Tertiana

lud Quartana, welebe intraeellulär liegen sollen, da L.

«.dachtet hat, wie beim ausgeübten Drucke auf das

Deckglasehen die Membran des inficirten Körperchens

platzt, der Parasit sammt dem Hämoglobin rasch nach

wssen gelangt und das dadurch entfärbte Körperehen

Hie Gestalt eiuer Sanduhr annimmt. Zur zweiten extra-

MÜuIilW Gruppe gehören die im peripheren Hinte bloss

hei schweren Fallen vorzufindenden Parasiten der bös-

irtigen Malaria, welche zwar auf die angegebene Weise

vom Körperchen abdrüekbar sind, aber dasselbe wird

nicht entfärbt, weil die Membran iutact geblieben ist.

Vieh I.. soll auch die Gestalt der Parasiten von dem

tnrühnten Verhältnisse abhängen; da die Tertiana- und

^uartanaparasiteu sieh in einem mehr weniger sphäri-

schen Raum entwickeln, so nehmen sie eine sphärische

(iwtalt an: die Parasiten der anderen iiruppe. welche

mit einem Ende dem Blutkörperchen, mit dem zweiten

ir Blutgefässwaud augeklebt sind, müssen sieh der

mt'angs schüssel-, später spindelförmigen Gestalt der

Korperehen anpassen und nehmen daher, entsprechend

den Verhältnissen, in denen sie fortwachseu, bald spindel-

kild halbmondförmige Gestalt an. Auf dieselbe Weise

• rklärt sich auch Verfasser die verschiedene Locali- •

vition der Parasiten im Blute. Die in unmittelbarem

/.•Hammenhange mit dem Hämoglobin stehenden Para-

•>n sollen schneller wachsen, die von demselben ab-

A :-Kr'-nzten langsamer; in dieser Hinsieht theilt er sie fol-

L'i'ndermassen ein

:

I. Haeniosporidia intraglobularia, im Rcife-

/•i>Und besitzen sie sphärische Gestalt.

a) Hac-mosporidium t'-rtianae. die Eulwickelung

dauert 3 Tage.

b) Haemosporidium .|uartanae, die Kutwiekelung

dauert 8 Tage.

II. Haemosporidia extrnglobularla (im Reife-

«»stand besitzen sie Spindel- oder halbmondförmige Ge-
stalt.)

c) Haemosporidium ? die Entwiekelung dauert

4-fi? Tage.

d) Haemosporidium undeeimanae. die Entwickc-

lung dauert 10? Tage.

e) Haemosporidium sedccinianac, die Kutwieke-

lung dauert 15 Tage.

f) Haemosporidium vig. simotertianae, die Ent-

wiekelung dauert 22 Tage.

Endlieh ist I.. der Meinung, dass das rothe Blut-

körperchen keine Zelle ist und daher auch keine Aus-

nahme von der allgemeinen Kegel bildet, wonach jede

Zelle einen Kern hat, sondern schreibt ihm gleich

Bard die Bedeutung einer Zwischcnzcllciisubstanz zu.

Pelersfim Krakau 1

!

2. l/tpra.

I) Abraham, Ph. S., Leprosv in the british em-
pire. BriL med. joum. Nov. 13. — 2} Baelz, E.,

Ni.si Hi; Geographie. 337

Zur Lehre von der Kepra und ihrer Behandlung. Beil.

kliu. Wochenschr. No. 46, 47. 3) Bergmann. A. v.,

Die Lepra. Stuttgart. 4)Blaschko. Demonstration

eines neuen Falles von Lepra. Berl. klin. Wochenschr.

No. 44. (Der maeulo-artästh. Form. Die Sensibilitäts-

störungen halten sich scharf an die Grenzen der Recke
und sind partieller Natur [ Dissoeiation der Gefühls-

störung]; d. h. ,cs besteht complete Analgesie, com-
plete Thermo-Anästhesie, während d.e \U riihr.iugs-

emptindung für die feinsten Berührungen so gut wie •

garuieht aufgehoben ist."
4

) — 5) Brun, H. de. fainhum
des auteurs constitue-t-il une entitö morbide distinete,

ou bien u'est-it q'une modalitc de la leprose? Bull,

de l'aead. T. 37. (Polemik gegen Zambaco Pasha,
welcher die beiden Krankheiten für identisch hält.)

f.) Buzzi, F., Vorläufige Mittheilung über einen mit

CStTTasquilla'schem Serum behandelten Fall von Lepra.

D. med. Wochenschr. No. 4*2. (Die Injectionen mit

dem von Carrasquilla erhaltenen Serum wurden in die

Natts gemacht und waren von loealem Oedeui und
regelmässig auch von mehrtägigen intermiltirenden

Fieberbewegungen gefolgt. Nach 26 Einspritzungen in

der Zeit vom Februar bis Juni hatte aber das ganze

Aussehen des Kranken eine Umgestaltung zum Bessern

erfahren, so dass B. das Serum für werth hält, nach-

geprüft zu werden.) — 7) ('arras.j ui 1 1 a, Serum-
therapie der Lepra. Aus dem Französischen übersetzt

von van Niesse n. Wien. med. Wochenschr. No. 41.

— 8) Carriere, M., Trnitement de la lepre par l'huile

de petrole. Soc. de l'anat. et de physiol. de Bordeaux.

.Jan. IS. — 8) Dchio, K., L'eber die Isolirung der

Aussätzigen in Leproserien. St. Petersbg. med. Woch.
No. 22. (Will bei der Zurückhaltung von Leprösen in

den Leproserien jeden Zwang vermieden wissen, auch

sonst mehr durch Volksaufklärung über die Ansteckungs-

gefahr, als durch Zwang auf die Leprösen wirken.) —
10) v. Delupis, Zwei auf Lissa in Dalmatien beob-

achtete Pille von Lepra. Wien. med. Woch. No. 8'.».

— 11} van Dort T. Bt . Ken en ander over de lepra

in Nederland en zijn Kolonien. Weekblad 20. Febr.,

11. Sept. — 12) Fornara, l>., Airol bei Behandlung
der Lepra. Wien. med. Press. . Nr.. 6. (Kurze Casu-
istik eines Falles von Lepra, welcher durch Behandlung
mit eiuer Airolsalbe — 5:45 -- und Einspritzungen
von \irol 5. Gl; cerin :;.*>. \

|

des lo direet in d e

Eiterbeulen, wesentlich gebessert wurde.) - 13) Hal-
lopeau, Sur le traitement de la lepre par les injectious

hypodermiques du serutn anti-lepreux du Dr. Juan de

Die» Carrasquilla, au nom d'une (Immission composee
de MM. Fournier, Besnier. Roux et Hallopeau. Bull,

de l'aead. No. 39. (Die Carrasq. Methode entbehrt
r 1 • r \v issenseli iftlieheu Ha- - und hat bisher keine er-

siehtliehen Erfolge hinsichtlieh der Heilung oder auch

nur der Besserung der Leprakranken aufzuweisen.)

14) Havelburg, W., Historisehe Bemerkungen zur

Ausbreitung der Lepra in Brasilien. Berl. klin. Woch.
33. - - 15) Derselbe. Zur Discussion über einen von

Isaac vorgestellten l.'-prafall. Vereinsbeil. 1 der D.

med. W. Spricht über seine zahlreichen vergeblieben

Bemühungen, den Leprabacillus zu cultiviren und durch
Impfung auf Thiere zu übertragen.) Iß) Holst. \.,

Zur G< schichte der Leprafragc in Norwegen. Deutsche

Vierteljahrssehr. für ölt. Ges. — 17) Impey, S. P.,

The non-coutagioustiess of anaesthetic leprosjr. The
Laneet. Sept. 25. — 18) Klingmüller und Weber.
Untersuehungeu über Lepra. I). med. Woch. N«. 8.

— 110 Koppel, IL, Leber die Ursachen des schnellen

Umsichgreifens der Lepra in Livland in den letzten

20 Jahren. St. Petersbg. med. W. 37. — 20) Lachr,
M., Lepra und Syringomyelie. Berl. klin. W. No. 3.

— 21) Derselbe. Lepra und Syringomyelie. Arch.

f. Psyehiat. Bd. 30. Heft 1. (Beide Arbeiten bringen

diflereutialdiagu. Bemerkungen über die genannten
Krankheiten. Die Syringomyelie bietet ein stetig pro-

gressives Krankheilsbild, ohne Stillstände, ohne Fieber-
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bewegung. Die ersten Krsclieiiiuugeii der Syringomyelie

treten meist an den oberen Kxtrem. auf. Das Gesicht

bleibt in der Regel intact, oder wird doch erst im
späteren Krankheitsstadium ergriffen. Im Gegensatz
dazu wird bei Lepra zuerst das (iesicht und die unteren
Extrem, befallen. Aber immerhin ist die Differential-

diagnosc nicht immer sicher zu stellen.) — 22) Martin,
L., Lepra an der Ostküstc Sumatras. Aren. f. Schiffs-

und Tropcnhyg. 1. 5. — 23) Neu mann, J., Ucber
das Vorkommen und den Zeitpunkt der Invasion der
Lepra im Südosten der österreichischen Monarchie. Allg.

Wien. med. Ztg. 48. — 24) Derselbe. Kinigc Lepra-
herde im Südosten der österreichischen Monarchie.

Wien. med. Presse. 48. • 25) Pelham-Wykesmith,
Case of lepra leontina. The Brit. med. journ. Juljf 3.

- 26) Polakowsky, IL, Die Lepra in Columbien.
D. med. W. 40/41. (Mittheilungen aus den Publi-

cationen der Kevista medica de Bogota über die Ge-
winnung uud die Anwendung des Carras'juilla'schen

Lcpraheilserums.) — 27) Stricker, G., Bemerkungen
über die Lepragefahr für Deutschland. Zeitschr. für

pract. Aerztc. No. 2. — 28) Derselbe, Mittheilungen
über Lepra nach Erfahrungen in Indien und Aegypten.
Müuch. med. Woch. No. 39. 40. — 29) Weber, K.,

Werden die Leprabacillen von einem Leprakranken
ausgeschieden, und auf welche Weise verlassen sie den
Körper? D. Arch. f. klin. Med. LVIII.

NB. Von den „Verhandlungen der interna-
tionalen Lcpra-Conferenz" ist im Berichtsjahre

Heft I und II erschienen. Dieselben werden im nächsten
Bericht im Zusammenhang besprochen werden.

Die Zahl der Leprösen nach Abraham(l) beträgt
annähernd: in England 33 (1887—1897), in Indien
100000, in StraitsSettlements nicht bekannt, aber
nicht in Znuahme begriffen, in Süd-Afrika 67C (1894), in

Mauritius 458 (1887). in New South Wales 70, in

Queensland 48, in Victoria 45. in West-Austra-
lien 2, in Nord- Australien 19. in Fiji 21 Aus-
länder (1891), in Canada 25 Ü885). in Jamaica
450 (1891). in Leewards-Islands, St. Kiks und
Antigua 172 (1891). in Barbados 156 (1891), in

St. Vincent 62 (1891). in St. Lucia 32 (1891), in

Grenada 21 (1891), in Trinidad 389 (1889), in

British Guiana 650 (1891), in Cypern 100 (1891).

Baelz(2) steht der contagionistischen Anschauung

bei der Lepraverbreitung sehr skeptisch gegenüber,

wiewohl er die Möglichkeit einer l'ebertragung durch

Contagion nicht ganz in Abrede stellt.

Die Beobachtungen au einem grossen Kranken-
material in Japan lehren jedenfalls, dass solche Uebcr-
tragung nicht häufig sein kann; in den Sälen der
Universitätsklinik in Tokio liegen die Leprakranken mit
anderen Kranken zusammen und innerhalb 20 Jahren
ist weder ein Kranker noch irgend Jemand vom Pflege-

personal iuticirt worden!: bei einer Fragebogenenquote
bei japanischen Aerzten stellt* sich heraus, dass unter
5000 Fällen von Lepra nur 2 als „zweifelhaft" conta-
giösen Ursprungs angesehen wurden. Die Möglichkeit
einer Contactinfection erseheint B. auch um so weniger
wahrscheinlich, als er — im Gegensatz zu Weber (29) —
annimmt, dass die Leprabacillen nur durch Geschwüre
(oder vielleicht auch noch durch die Sehweissdrüsen) sei

es auf die Haut, sei es auf die Schleimhäute übertragen.

Einen hervorragenden diagnostischen Werth

legt B. der Verdickung der Nerven:ttämme bei. wobei

natürlich die leicht palbirbaren Nerven, der Ulnaris,

Tibialis (in der Kniekehle). Peroneus (am Capitul.

fibul.) und in hervorragendem Maasse der Nerv, auricul.

magnus in Betracht kommen; letzterer Nerv „ist nor-

mal niehl fühlbar, dagegen in mehr als 90 p< t aller

Fälle von Lepra, und nur bei Lepra, in seinem

Verlauf deutlich zu fühlen, und in einzelnen Fällen

auf grosse Entfernung zu sehn, indem er bis Bimstin-

dicke anschwillt und sich wie ein entzündeter L}mph

sträng anfühlt. " Die Sehnenreflexe fand B. ganz auf.

fallend gesteigert. Ein von Nakaniski vorgeschlagene

diagnostisches Verfahren beruht auf der Thatsai-he.

dass lepröse Hautstellen nicht schwitzen und sieb

gegen Anilinfarbeneinreibung anders verhalten, wie p.

sunde. Man reibt einem verdächtigen Körperteil

Fucbsinpulver ein. bedeckt ihn mit hydroph. Witte,

lässt dann durch Pilocarpininjectionen 0.02 schlitzet,

und bemerkt nun nach Abnahme des Verbandes, «Ja*,

sich die leprösen Stellen durch Nichtaufnahme d->

Farbstoffes abheben.

Therapeutisch empfiehlt B. auf Grund von au

scheinend überraschenden Heilerfolgen eine recht inten

sive Cur, bestehend: 1. aus Einreibungen von 20 proc.

Salicylsäuresalbe auf die vorher mit Bimmstein ahf*

riebene Haut, 2. intern : Gynocardia (Chaulmugra) Ort

in Dosen von 15 g pro die, 1 Jahr hindurch, 3. die

schwefelhaltigen, 45—53° C. heissen Bäder von Ku>atsu

Es folgen diesbezügliche Krankengeschichten.

Impey (17) bekennt sich als Anhänger de» Im

lirungsprineips der Leprösen; jedoch wünscht er

dasselbe nur auf die tuberösen Lepraformen be-

schränkt zu sehen, weil diese allein eine Iufectionsp-

fahr für die Bevölkerung bilden: nicht so die an fa

anästhetischen Form Leidenden, bei welchen die sp«-

liehen Bacillen sich auf einige Nerven beschränken und

niemals, auch nicht durch Geschwüre, nach aussen

langen.

Auch schon im Interesse dieser letzteren Kater n

von Kranken wünscht er deren Entfernung aus deti

Lepraasylen, weil sie durch die stete Berüh'un^ n :

den anderen Leprakranken in hohem Grade der Rem

fection ausgesetzt sind und dann an der sehlimmereii

Knotenlepra erkranken. In der t'apcolonie, in wclcltr

die anästhetische Form prävalirt, könnten gut :

der Leprakranken aus den Asylen entlassen werdtr.

Nach seinen Erfahrungen pflegen die an ästhetisch Le-

prösen etwa in 4 Jahren spontan zu heilen und die Fj-

schoinungen, welche dann noch zurückbleiben, sind (bei

Abwesenheit der Leprabacillen) ebensowenig Lepra zu

nennen, wie die Pockennarben der alten Pockenkranke

Variola.

Gelegentlich des Aufcnthakes der deutschen

Pestcommission in Indien, sowie in Kairo und

Alexandrien hat Stricker (28) von 400 Lepra-

kranken 153 bact er io logisch untersuchen können,

und dabei folgende für die Bedeutung der Therapie ud

Prophylaxe der Krankheit wichtige Anschauung e<-

wonnen: „Der Ort, au welchem die Leprabacillen den

Körper zuerst, vielleicht ausnahmslos zuerst befallen,

ist die Schleimhaut des knorpeligen Thciles der Xases-

Scheidewand.

Hier bildet sich ein anfänglich flaches, allmäli»:

tiefer greifendes Geschwür, welches endlich zur Per-

foration des Septums führen kann (unter 153 Fäll- n

34 mal = 22 pCt.): oder eine stärkere Schwellung der

Schleimhaut, die sich llächenhaft ausdehnt, unter der

Form einer chronischen Rhinitis die gemeine Otaenn

nachahmt und anfänglich Obstructionen der Nasen-

gärige, später tiefe Zerstörungen des NasengerüsteJ ver-

ursacht, Dieser rrimäraffect besteht activ oder i»
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»eiin'ii anatomischen Folgen zu allen Zeiten der Krank-

beit und geht mit »einen Anfingen den ersten äusseren

Kwheinungen der Lepra auf der Haut (bekanntlich zu-

meist im Gesicht), an den Nerven u. s. w. vorauf. Seine

>peciö*che Bedeutung wird durch die massenhafte An-
» — n.'i-jit der Leprabacillen im zähen, leimartigen
Kjcret der kranken Nasenschleimhaut dargethan. Der
Nachweis der Bacillen gelingt meistens im ersten und
ia jed^m folgenden Deckglasausstrich."

„Die Frage, wie der Leprabacillus in die Nase ge-

lingt, um sich dort anzusiedeln, wird thcilwcisc durch
die Erfahrungen über die Gelegeuheitsursachen der
Lepra beantwortet". Enges Zusammenleben, besonders
/uiammcnschlafen in einem Bett, das Küssen der
Familienangehörigen, der gemeinsame Gebrauch von
Handtüchern, Schnupftüchern, Kopfkissen etc. kommen
hierbei vorzugsweise in Betracht.

Nach Durchmusterung der verschiedenen mit der

K •rperoberfläche communicirenden Gewebe erhieltWeber
i9) positiven Leprabacillenbefund bei 1. Blut aus er-

kranktem Gewebe, 2. Blasen aus erkranktem Gewebe,

S. Hautschuppen, 4. Lanugohaaren, 5.Schweiss, 6. Sperma;

negativen Befund bei 1. Blut aus gesundem Gewebe,

1 Speichel, 8. Urin. Ganz besonders zahlreich wurden

d;e Leprabacillen in den sorgfaltig abgekratzten oberen

Epidermisschuppen, sowie in den infiltrirten Partien der

iuris angetroffen. Es gilt demnach als erwiesen, dass

die Leprabacillen den erkrankten Körper fortwährend

in grossen Mengen verlassen ; ob dieselben aber, in die

Außenwelt gelangt, noch im Stande sind, wieder Lepra

tu erzeugen, ist damit nicht bewiesen.

3. Bcri-Beri.

1) Buchanan, W. J., Beri-Beri and the diseases

^nfused with it. Dublin Journ. Dcc. — 2) Däubler,
C . Blutuntersuchungen Tropenkranker. Archiv für

vhifls- u. Tropbyg. (D. fand bei 8 Beri-Berikranken
im Blut einen vermehrten Gehalt von Fetttröpfchen.)
- 3) van Dieren, Bcri-Beri eene rystvergiftigiug.

Amsterdam. — 4) Eijkmann, C, Eine BeriBeri-
dinliche Krankheit der Hühner. Virch. Archiv. 148.

Durch Ernährung mit geschältem Reis kann bei HühnernM Beri-Beri ähnliche Krankheit hervorgerufen werden,
»eiche sich anatomisch als Polyneuritis präsentirt.

Das gleiche Ergebniss tritt nicht ein, wenn man mit un-
geschältem oder halbgeschältem Kcis füttert, wodurch
bewiesen wird, dass in dem Silbeihäutchen des Reis-
korns .Stoffe vorhanden sind, welche das Entstehen der
Krankheit verhindern.) — 5) Derselbe, Ein Versuch
iur Bekämpfung der Beri-Beri. Virch. Archiv. 149.
i Durch Ernährung mit halbgescbältem Reis; bezieht
sich auf Vordermanns Statistik. No. 14.) — 6)

''logner. Max, Neuere Untersuchungen über die Aetio-
logie und den klinischen Verlauf der Beri-Beri-Krank-
heit. Arch. f. Schiffs- u. Trop.-Hyg. I. 1 und 2. —
") Grimm. F., Klinische Beobachtungen über Beri-

Beri. Berlin. — 8) Hunt er, W. K., The bacteriology
i>( Beri-Beri. Med. Chirurg. Society, pag. 116. — 9)
Derselbe, A contribution to the etiology of Beri-Beri.

The Lancet. Juli 31. (Der gleiche Inhalt wie der
vorige, nur ausführlicher.) — 10) Kessler. H. J.,

Beri-Beri geen rijslvergiftiging. Gcneesk. Tijd. v. Nederl.
Ind. XXXVII. — 11) MacLeod, Neil. Can Beri-Beri
be caused by food supplies from countries where Beri-
Beri is endemic? The Brit. med. jouru. Aug. 14.

Kasuistik.) - 12) Middleton, Geo. S., Two eases of

Beri-Beri. Med. Chirurg. Society, pag. 114. — 13)
Spencer. M. H., Notes on beri-beri as observed at the

?eamens Hospital. Greenwich. The Lancet. Jan. 2.

— 14) Vordermann, A. G., Onderzoek naar het

JU.re.bM.cLt der gM«nmt«D Modicia. ISW7. Bd. L

verband tesschen den aard der rystvoediug in de ge-

vangeuissen op Java en Madoera eu het voorkomen van
Beri-Beri onder de jreinterneerden. Batavia. — 15)

Wendland, Ueber das Auftreten der Beri-Beri-Krauk-

heit in Kaiserwilhelmsland. Arch. f. Sch. u. Trop.-Hyg.

I. 4. — 16) Zechuisen, H., Klinische Bemerkungen
über chronische Beri-Beri. Wcekblad. 5. Juni.

Buchanan (1) nimmt Bezug auf die Unter-

suchungen des Surgcon captain Rogers aus dem Jahre

1896, ausweichen hervorgeht, dass in Indien die echte

endemische Neuritis ^Beri-Beri) sehr häufig mit A nkylo-

stomiasis und Malariacachcxie verwechselt wird.

Interessant ist in dieser Hinsicht besonders die in

der Provinz Ass&m als Kala azar bezeichnete Krank-
heit, welche zuerst in den Gazo hüls bemerkt, sich

langsam und stetig längs der Alluvialebene das Bra-
maputra ausbreitete und daselbst die Gegend buch-

stäblich entvölkerte; die Krankheit galt als Beri-Beri;

später 1888, fand Surgeon-Major Giles bei der Mehr-
zahl der Kranken die Anwesenheit von A nkylostomum;
aber es war auch nicht Ankylostomiasis; denn es stellt«

sich später heraus, dass 77pCt. aller (gesunden) As sa-
mesen und auch Coolics von allen Theilen Ben-
galens und der NW.-Provinzen, ohne Beschwerden
Ankylostomum beherbergten. Schliesslich konnte Rogers
1896 den Nachweis liefern, dass man es bei der Kala
azar mit echter Malariacachezie zu thun habe, bei

welcher niemals das Malariaplasmodium im Blute ver-

misst wurde.

Seinen schon früher geäusserten Anschauungen

über das Wesen der Beri-Beri (s. auch darüber

diesen Berioht 1896, S. 808) fügt G logner (6) die

folgenden hinzu:

Bemerkenswerth im Krankheitsbildo der Beri-Beri

ist der Umstand, dass bei genauer Beobachtung der

B.-B.-Kranken Exacerbationen mit Remissionen in Be-

zug auf sämmtliche Krankheitserscheinungen, besonders

in Bezug auf die Hcrztbätigkeit abwechseln; es musste
hier also etwas vorhanden sein, welches der Ursache

der Malaria ähnlich war. Dieses Etwas glaubt Gl. in

einem Organismus gefunden zu haben, welchen er bei

63 von 98 Beri-Beri-Kraukcn autraf ; und zwar in dem
durch Punction erlangten Milzblut: ein rundliches, bis-

weilen ovales, extraglobuläres, stark pigmentirtes Ge-

bilde von l/n~"Vll Blutkörperchengrösse, mit lebhafter

Bewegung ausgestattet; bei einer Grösse von V«— V?
eines Erythrocyten linden sich im Centrum raeist

mehrere schwarze Pigmentki'.rner, welche in lebhafter

Bewegung sind und um diese herum am Rande einzelne

Pigmeutkörner, die meist unbeweglich sind : dann theilt

sich, der Rand in eine Anzahl blasser Protoplasma-

stücke, welche vom Rande etwas Pigment mitnehmen:
also ganz ähnliche Vorgange wie bei dem Malariapara-

siten. Von diesem sollen die Milzparasiten Gl. 's jedoch zu

unterscheiden sein durch die viel stärkere Pigmentirung,

die beschriebene Gruppirung des Raudpigmeuts, und
den Umstand, dass diese Milzplasmodien sich auch nur
im Milzblut vorfinden. Nur bei 12 der 63 Krauken
waren daneben noch die cndoglobulären oder rundliehen

und halbmondförmigen extraglobulärcn Malariaplasmo-

dien vorhanden. Doch will Gl. seine Parasiten keines-

wegs als die alleinigen Erreger der Beri-Beri hinstellen.

Vielmehr hält er die B.-B. stets für die Nachkrank-
heit einer anderen infectiosen Krankheit, wie Dysenterie

oder Malaria- oder eine durch die von ihm beschriebenen

Milzparasiten hervorgerufene Krankheit, welch letzteres

in den Malaienhindern das Gewöhnliche sei. (Von An-

deren werden diese Milzparasiten für nichts anderes als

Malariaparasiten gehalten. Ref.)

Runter (8) sah im Blut von 2 Beri-Beri-

Kranken Coccen, theils allein, theils paarweise und

28 Digitized by Google



340 Sc II EL LONG, MeDICIXISCHE GEOGRAPHIE.

in Ketten zusammeulicgeud und beweglich. Auf ver-

srhiedenen Culturmcdien entwickelte sich ein weisser

Staphylococcus, welcher mit dem von. Pckclharing
und Win kl er als Beri-Beri-Erreger angesprochenen

identisch erscheint. Injectionen dieser Culturen brachten

bei Kaninchen einen der Bcri-Beri ganz entsprechenden

Symptomcncomplci hervor (Paralysis; die Nerven im

Zustande der peripheren Neuritis) und es Hess sich aus

dem Blute der Kaninchen wiederum der gleiche Micro-

organismus herauszüchten.

Im Hinblick auf Eykmann's Beobachtung, dass

Hühner bei ausschliesslicher Ernährung mit geschältem

Reis (d. i. Reis, welcher von der sogenannten Silber-

haut befreit ist) eine Beri-Beri ähnliche Erkrankung

acquiriren, die durch Fütterung mit ungeschältem Reis

erlischt, wurde Vordermann (14) mit der Nachforschung

über den Einfluss solcher verschiedenen Reisnahrung

in den EingeborenengefKngnissen Javas und Maduras

betraut.

Dabei konute V. feststellen, dass in 54 pCt. der

Gefängnisse, in denen geschälter Reis gegessen wurde,

Bcri-Beri vorkam, hingegen nur in 8,7 pCt. der Ge-

fängnisse mit ungeschälter Rcisnahrung: weiter-

hin, dass von 150966 Gefangenen, welche geschalten

Reis assen. 2,79 pCt. an Beri-Beri litten, dass anderer-

seits von 96 500 Iutcrnirteu, welche ungeschälten Reis

assen, nur 0,009 pCt. und von 36 082, welche gemischte

Reisnahrung nahmen, 0,24 pCt. au Beri-Beri erkrankt

waren.

Im Gcfängniss zu Japara war Reis ohne Silber-

haut gegessen worden; nachdem V. silberhauthaltigen

einführte, hörten die dort vorgekommenen Beri-Bcri-

Eälle auf und neue kamen in den nächstfolgenden

Monaten nicht hinzu; eine ganz analoge Beobachtung

wurde in Kediri gemacht. Hieraus schliesst V. auf

eine präventive Wirkung der Silberhaut auf das Beri-

Beri-Gift.

Das Trinkwasser, Alter und Anlage der Gefängniss-

gebäude. Art der Fussböden und Ventilationsvorrich-

tungen ist ohne Einfluss auf die Häufigkeit der Beri-

Beri: dagegen scheint die Höhenlage der Verbreitung

der Krankheit hiuderlich zu sein. (C. Däubler.)

4. Cholera.

1) Kaufmann, P., Die Cholera in Aegypten. D.
W. W. 1/2. — 2) Smith, F., Cholera i'n Pcnang.
(Not water borne.) Lue. Jan. 30.

5. Pest.

1) Mittheilungen der deutschen Pestcommission aus
Bombav vom 19. März, 9. April, 7. u. 26. Mai, 21. Juni.

D. m. W. No. 17, 19, 31, 32. — 2) Die internationale

Sanitätsconfcrcnz (Pestconferenz) in Venedig 1897.

Hyg. Rundseh. No. 14, 15, 16. (Enthält einen aus-

führlichen Berieht über den Gang der Vehaudlungen
und fügt den Wortlaut der Couferenzbeschlüsse bei.)

— 3) The plague. The american journal of the med.
seiene. Manch. (Giebt eine ausführliche Darstellung
des gegenwärtigen Standes der Pestfrage aus der Feder
von Willoughby, Doty und Wyman.) 4) The
plague in Bombay. The Lancet. March. 27. (Ent-

hält einen Situatiousplau,.sowie Mortalitätscurven mit den

Curven der meteorologischen Daten iu Vergleich gt-

stcllt.) — 5) Abel,R., Zur Kenntniss des Pcstbaeillus.

Centralbl. f. Bact XXI. No. 13 u. 14. — C) Aoyaraa,
T., Mittheilungen über die Pestepidemie im Jahre IS94

iu Hongkong. Ref. v. M. Heller. Wiener kliu. Wochen-

schrift. No. 6. — 7) Brouardcl, P., La confercncc

internationale de Venise; Conventions du 19. Km
1897. Annal. d'hyg. No. 5. (Hebt die auf der Pest-

conferenz getroffenen Bestimmungen hervor: referirend.

— 8) Cau t Ii e, J., The spread of the bubonic plague.

Med. News. Januar 23. — 9) Derselbe, Remarks on

the treatment of bubonic plague. The Brit. med. J.

Januar 30. — 10) Derselbe, The spread of plague.

The Lancet. Jan. 2 u. 9. — 11) Childe, L. F..

Remarks on the occurrence of plague pneumonia. TL«

Brit. med. Journ. May 15. (Beschreibt das Krank

heitsbild der von ihm als besondere Varietät aufge-

stellten Pestpneumonie.) — 12) Colin, Leou, Sur la

peste bubonique. Bull, de l'Acad. T. 37. - 13;

Derselbe, Propagation de la peste en Egypte. Ibid.

Febr. — 14) Däubler, K., Die neueste Pestlitcratur

Die Heilkunde. — 15) Dräsche, Die neue Pcst-Aen.

Wiener med. Wochcnscbr. No. 11 u. 16. (Dieselbe

hat wohl dcu alten Namen und die gleichen Krank-

heitserscheinungen, aber nicht den so hochgradig bös-

artigen Charakter wie in den früheren Jahrhunderten

Uustrcitig hat auch die gänzliche Umgestaltung der

hygienischen Verhältnisse in Europa zu dem Fernhalten

und Fernbleiben der Pest das ihrige beigetragen.)

16) Düring. E. v., Zur Pestfrage. Deutsche midi

cinischo Wochenschrift. No. 10. — 17) Firket.

Ch., La peste, ses causes et son traitement. Liege. —
IS) Haffkine, W. M., Remarks on the plague pr:-

phylactic fluid. The brit. med. jouru. June 12. —
19) Hauchecorne, Ueber die Pestgefahr. Tberap.

Monatsh. Oct. u. Nov. (H. erinnert an das blitzartig

Auftreten der Choleracpidemie in Hainburg und warnt

davor, die augenblickliche Pestgefahr zu gering zu ver-

anschlagen, da der Krankheitskeim der Pest durch alle

Ausgangspforten propagirt werden und durch alle Ein-

gangspforten eindringen könne und unter Umstända

wie der Fall in Wetljanka in Russlaud beweise,

äusserst hartnäckig in seiner Lebensdauer sei.) — 20

Klein. Alex, De Pestbacil en de Sero-Therapie bii

Pest. Weekbl. 10-14. — 21) Kolle, W., Zur Barte-

riologie der Beulenpest. Deutsche med. Wochensetr

No. 10. -- 22) Landouzy, L., Traitement de la pe*te.

Paris. Carre et Naud. — 23) Langer, F., Die Pest

und ihre Ausbreitung. Wien. kl. Wochscbr. No. 3. —
24) Lereboullet, La peste. Lcs dangers qu'elle fair

courir ä l'Europe, sa prophylaxe, sa curabilite. Rcv.

d'hyg. XIX. 25) Lowson, J. A., Some remarks

on plague. The Lancet. Febr. 13. (L. wendet sieb

gegen die Terminologie Cantlie's und gegen eine giot?

Reihe von durch C. über die Pest geäusserten \u

sichteu.) — 26) Lustig und Galeotti, Versuche mit

Pestschutzimpfuugen bei Thicren. Dtsch. med. Wocbwir.

No. 15. — 27) Dieselben, On the vaccination of ani-

mals against the plague bacillus, and on the serum

obtained there from. The brit. med. journ. April R
— 28) Dieselben, Schutzimpfungen gegen Beulenpest

Deutsche med. Wochenschr. No. 19. (Behandelt ein?

kleine Modifikation in der Herstellung des zuerst her-

gestellten Impfstofles. Der Impfstoff ist für die Mensch«

unschädlich, wie die Autoren an sich selbst ferner as

drei Medicinern und einem Laboratoriumsdiencr aus-

probirten.) — 29) Martin, A. J., La peste en extrem,

orient et la politique sanitaire europ.'enne. Rev. d'hyg

XIX. — 30) Moretti, T., La peste bubbonica. Racfogl.

Vol. 24. — 31) Noch t, Ueber die Abwehr der Pest.

Archiv für Schiffs- und Tropenhygiene. I. 2. Heft.
-

32) Ogata, M., Ueber die Pestepidemie in Form»
Centralbl. für Bact. No. 20-21. — 83) Petri. BL

Zum gegenwärtigen Stand der Pestfrage. Dtsch. mei

Wochenschr. No. 6. - 34) Proust, La defense de
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t'Europe contre la peste. Bull, de l'Ac. T. 87. —
35) Rauzier, G., La peste. Nouv. Montpellier mcdical.

No. I!», 20, 21. (R. behandelt die Geschichte der Pest

uud beschreibt ausführlich die Pestepidemie in Frank-

reich vom Jahre 1830, welche in Montpellier allein

jUOO Personen dahinraffte.) — 36) Roux, E., Recher-

ohes sur la peste bubonique par Mm. Wyssokowitz et

Zabolotuy (de Kieff). Bull, de l'acad. 28. (Referirend).

— 37) Derselbe, Sur la peste bubonique. Essais de

traitement par le serum antipesteux, ä propos d'une

uote du Dr. Yersin. Ibid. T. 37. (R. berichtet über

die Heilerfolge des Pestserums aus dem Institut Pasteur.

Yersin hat mit demselben bei 26 Pestkranken Injec-

tioiien ausgeführt, mit dem Resultat, dass nur zwei

der Krankheit erlagen (= 7,6 pCt.). Bei diesen letzteren

konnte die Behandlung erst am 5. Krankheitstage vor-

genommen werden, also in einer für die Serumwirkung

bereits wenig günstigen Zeit.) — 38) Sc he übe, Pest.

Encyelop. Jahrb. VII. (Artikel.) (S. bringt eine zu-

sammenfassende, die neueste Literatur berücksichtigende

Darstellung der Pest vom ätiologischen, pathologisch-

anatomischen und klinischen Standpunkte.) — 8'J)

Schlemmer, G., La peste bubonique. Ann. d'hyg.

publ. T. 37. — 40; Stein ach, S., Ueber die Bedeu-

tung des Verkehrs mit Baumwolle im Hinblick auf die

Pestepidemie in Indien. Wiener klin. Wochenschrift.

No.5. (In Oesterreich werden jährlich ca. 2140 Waggon -

ladungen Baumwolle von ausschliesslich ostindischer

uod ägyptischer Provenienz eingeführt; 125000 Arbeiter

beiderlei Geschlechts sind in den Baumwollenwebereien
Oesterreichs beschäftigt.) —41) van der Stricht, 0.,

Lesions produites par le microbe de la peste. Bull. d.

t'ae. royale de nieder, de Belgiquc. Mars. — 42)

Vallin, E., Sur la resistance du bacille de la Feste

am agents physiques et aux desinfectants. Rev. d'hyg.

XIX ff. (Referirend). — 43) Wilm, Leber die Pestepi-

demie in Hongkong im Jahre 1896. Hyg. Rundschau.

No. 5. — 44) Yersin, A., Sur la peste bubonique.

'Serotherapie.) Annal. de l'institut Pasteur. Jan. —
45) Derselbe, Die Scrumtherapie der Bubonenpest.

Wiener med. Presse. No. 6. — 46) Yamagiva, K.,

l'eber die Bubonenpest. Virchow's Archiv. 14;t. Bd.

Mippih. -- 47) Zabolotny, Ueber aggiutinirende

Kigeijschaften des Menschenblutserums bei der Pest.

Dtsch. med. Wochenschr. No. 24. — 48) Zdekaucr,
Ueber die Beulenpest in Bombay und einige sauitärc

Hinrichtungen in Britisch-Ostindien. Prager median.

Wochenschrift. No. 4. (Kurze Notizen über die Pest

in Indien nach Reiseerlebnissen.)

Als Eintrittspforten für den Pestbacillus

(1) werden, entsprechend der Angabe der japanischen

Forscher, in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle

kleine Verletzungen der äusseren Haut bezeichnet, dem-

nächst bei einer bei weitem kleineren Gruppe die Lungen

und in seltenen Fällen die Tonsillen. Eine primäre In-

fection vom Verdauungseanal aus scheint nach Ansicht

der Pest-Comrnission, im Gegensatz zu Wilm, nicht vor-

zukommen. Durch Weiterführung des Pestkeims in die

peripheren Lymphdrüsen entsteht die häufigste und

einfachste Form der Pesterkrankung, die Drüsenpest,

welche in Vertheilung oder häufiger in Vereiterung der

betroffenen Drüsen ausgeht und eine Reihe von In-

toxicationssymptomen bedingen kann, wie Herzschwäche

mit gänzlicher Lähmung der peripheren Arterien, un-

stillbares Erbrechen, blutige Durchfälle, Hämaturie,

klonische Krämpfe u. s. w. Die Seetion ergiebt in

solchen Fällen lediglich bedeutende Hyperämie und

Ecchymosirung der genannten Organthcile. Ein weit

schwereres Krankheitsbild stellt die Pest-Septieämic

tische Geographie. 341

dar, welche im Anschluss au Drüsensehwellung, aber

auch ohne auffindbare Primärläsion aultreten kann.

Characteristisch sind hohes Fieber, Delirien, Collaps,

grosser Milztumor, massige Empfindlichkeit aller der

Untersuchung zugänglichen Lymphdrüsen, Blutungen

in den Magen und den Darm. Der Nachweis des

Pestbacillus im Blute ergiebt dann eine absolut letale

Prognose. Die dritte kliuische Form ist die Pcst-

Pncumonie (Childe), bei welcher im Sputum der

Pestbacillus allein oder mit Diplococcus lanceolatus

und mit Streptococcen zugleich angetroffen wird. Neben

diesen ausgebildeten Kraukhcitsformcn werden auch

Abortiv formen beobachtet, mit eintägigem Fieber

und leichter Schrnerzbaftigkcit einer Drüse, oder auch

nur mit Benommenheit, Kopfschmerzen, Gliederschmerzen,

welche in wenigen Tagen genesen.

Als eine eigenartige Complication der Pest wird

eine parenchymatöse Hornhautentzündung ge-

nannt, welche nicht selten zur vollständigen Vereite-

rung des Auges führt.

Die bacteriologischc Diagnose wird nur aus-

nahmsweise durch das mit Carbolfuchsin gefärbte Blut-

deekgläschcnpräparat gestellt; weit sicherer ist das

Ausstreichen des Blutstropfens auf der Oberfläche von

Nähragar, woselbst die Bacillen spätestens nach 48 St.

im Brutofen hinlänglich entwickelt sind. Auch die

Einwirkung des Blutserums von Thiercn und

Menschen, welche eine Pesterkrankung durchgemacht

hatten, auf die in einer Aufschwemmung von Rein-

culturen enthaltenen Pestbacillcn konnte, analog den

beim Typhus- und Choleraserum gemachten Beobach-

tungen constatirt werden, d. h. es bilden sich in den

Aufschwemmungen der Pestbacillen alsbald kleine

distinete Flocken, welche allmälig zu Boden sinken,

während die zur Aufschwemmung benutzte Bouillon

ganz klar wird.

Ei ntroeknungsversuche, welche mit den Pest-

bacillen angestellt wurden, zeigten, dass die Bacillen

sich nicht länger als 7 Tage infectionsfähig erhalten

können. In gewöhnlichem Leitungswasser verhielten

sich die Bacillen ebenfalls nur einen Tag infections-

fähig. Für die Annahme irgend einer Dauerformbildung

ergab sich zunächst kein Anhaltspunkt. Kochen und

Sublimat in 1 prom. Lösung tödtet die Bacillen so-

fort. Erhitzen auf 80° C. uud Schwefelsäure in

0,5 prom. Verdünnung binnen 5 Minuten, 1 proc. Lysol-

und 1 proc. Carbolsäurelösung in 10 Minuten.

Auch zeigte sich in allen bezüglichen Versuchen, dass

die Pestbacillen ohne Zu tritt des atmosphärischen

Sauerstoffs nicht zu wachsen vermögen.

Die Pest ist, wie auch sonst die Seuchen, eine

Krankheit der in Schmutz und Elend lebenden Bc-

völkerungsclassen. Die von der Commissiun gemachten

Erfahrungen in der Stadt Damacn sprechen dafür,

dass die Krankheit an den menschlichen Wohnungen
haftet und hausweise weiterkriecht. Wie die Weiter-

verbreitung zu Stande kornrat, ist nicht sicher zu

sagen; ausser der Rolle, welche der menschliche Ver-

kehr dabei spielt, geben hier noch die cigeiithümliehen

Beziehungen der Ratten, Flöhe und anderen Unge-

ziefers zur menschliehen Pest zu denken. Flöhe,

welche, von einem Rattcncadavcr abgesucht und zer-

23*
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quetscht, auf ein Meerschweinchen veriropft wurden,
inficirten dieses mit Pest.

Die Ratte besitzt von allen darauf geprüften

Versucbsthicren die grösstc Empfänglichkeit für Pest.

Um dieselben zu inficiren, ist es nicht einmal nöthig,

ihnen eine Verletzung beizubringen; sie konnten schon
von den unverletzten Schleimhäuten aus, durch blosse

Berührung derselben, z. B. der Augenbindehaut oder

Nasenschlcimhaut, mit Culturmasse, oder durch Vcr-

fütterung kleinster Mengen von Pestcultur tödtlich in-

iicirt werden.

Für die Bekämpfung der Pest ergeben sich als

vorwiegende Gesichtspunkte: die richtige Diagnose der

ersten Fälle, schleunige Isolirung der Erkrankten und
fortlaufende Beobachtung der Verdächtigen, verbunden
mit rationellen Desinfectionsmassrcgcln.

Dem Haffkin'schcn Immunisirungsverfahren
ist eine hohe, wenn auch nicht absolute Schutzkraft

zuzuerkennen. Die immunisirenden Stoffe befinden sich

in den Bacterionleibern und gehen nur spärlich in die

Culturflüssigkcit über, auch sind frische Culturen wirk-

samer als ältere; man muss also junge, bactcrienrciche

Culturen verwenden. Da aber die Giftwirkung der

lebenden Cultoren auf einige Thierspecies, wie

besonders den grauen Affen (im Gegensatz zum brauneu)

und die Ratte, ebenso auf den Menschen eine ausser-

ordentlich heftige ist, so muss man mit den in ihrer

Giftwirkung schwächeren, nämlich vorher abgetödte-

ten Culturen experimentiren. Die besten Resultate

ergab dann die Cultur, wolche durch Behandlung in

einer Temperatur von 65° C. eine Stunde lang, und

nach dieser Erhitzung noch 20 Stunden hindurch in

0,5 proc. Phcnollösung abgetödtet worden war. Von

solcher Weise präparirter Culturmasse war zur Im-

munisirung des schwer empfanglichen braunen Affen

eine volle Reagensglascultur erforderlich; bei grauen

Affen genügte nicht einmal diese Monge. Die Im-

munität („active") tritt erst von dem 5. Tage ab

in Erscheinung, befindet sich am 7. Tage auf der Höhe.

Im Gegensatz dazu steht die passive Immunität,
welche durch Behandlung mit Seruminjection er-

langt wird; diese erreicht sehr bald nach der Iujection

ihre volle Höhe, um aber nach verhältnissmässig kurzer

Zeit wieder zu verschwinden. Diese letztere Methode

liegt dem Urs in 'sehen Heilserum zu Grunde, welches

der Commission für Versuchszwecke überlassen wurde.

Die Thiere erhielten zuerst i
ji Oese Pestcultur, d. h. die

eben noch tödtlich wirkende Dosis; darauf eine Serum-

injection von 10 oem, entweder sofort hinterher oder

iu bestimmten Zeitabständen, zuletzt nach 48 Stunden.

Jm ersteren Falle erkrankten die Tbiere nur leicht und

für kurzo Zeit, im letzteren Fülle war das Serum be-

reits wirkungslos; der Tod trat dann in der gleichen

Zeit ein, wie beim Controlthier. Die Commission er-

kennt die curativen Wirkungen des Yersin'schen Serums

ebenfalls durchaus an.

Aoyama (6) nimmt als Ausgangspunkt der Infec-

tiou kleine Schrunden an Händen und Füssen an. Die

Incubationsdauer beträgt 2—7 Tage. Die Krankheit

beginnt mit Schüttelfrost, welchem ein hoher Tempe-

raturaustieg nachfolgt, mit Röthuog der Conjunctiva

uud der Rachenschleimhaut, geringer Milzschwelluug,

öfterer Albuminurie. Die primär afficirten Lymphdrüsen

erreichen in wenigen Tagen Eigrösse, um sich alsbald

zu vertheilcn oder zu vereitern. Oftmals gehen Kranke

schon in den beiden ersten Krankheitstagen zu Grunde.

Bei der Scctiou zeigt sich der ganze lymphatische

Apparat, auch Mesenterialdrüsen und Follikel dt*

Darmes geschwollen. Die Bactcricn sind anfangs in

dem Lymphsinus uro die Rindenfollikcl herum gelagert,

erst bei ihrer weiteren Vermehrung dringen sie in die

Follikel und die Marksubstanz ein.

Cantlie (10) unterscheidet 3 Varietäten der Pest,

die Pestis fulrainans, Pestis typica und Pestis
minor, die beideu ersteren repräsentireu eine maligne

Polyadenitis, die letztere ist eine benigne Polyadenitis.

Der Zusammenhang beider Catcgorien ist nicht völlig

klar gestellt. Nur so viel folgt aus der Geschichte der

verschiedenen Pestepidemien: 1. dass lange Zeiträume

zwischen dem Hervortreten von specitlschcn Drüsen-

Schwellungen und dem Ausbruch der malignen Pest

liegen können; 2. dass die Drüsenschwellungen 9 Jahre

lang dem Ausbruch der malignen Pest vorausgehen

und auch Jahre lang nach dem Erlöschen der Pest

fortbestehen können; 3. dass auch, ohne dass die

maligne Pest nachfolgt, Epidemien von Drüscnschwellung
(Pestis minor) kommen und gebn können.

Als Leiter des Pesthospitals zu Hongkong be-

handcltc Wilm (48) 300 Pestkranke und untersuchte

867 Pestleichen. Von den Erkrankten hatten m
(= 78 pCt.) im Beginn der Erkrankung Bubonen,

und zwar 12S (= 42,6 pCt.) einseitige Inguinal-

bezw. Femoralbubonen, 33 (= 11 pCt.) einseitige

Achselbubonen. 82 (= 10,7 pCt.) einseitige

Halsbubonen, 10 (= 8,3 pCt.) doppelseitige

Femoralbubonen. Die Sterblichkeit bctrui;

73 pCt; der Tod erfolgte bei 70 pCt. der Erkrankten

am 1.— 6. Tage, bei 8 pCt. zwischen dem 7.—42. Tage

Die durchschnittliche Sterblichkeit während der Hong-

kongepidemie wird zu 85 pCt. angenommen.

Der Pestbacillus wurde an 2— 15 Stunden alten

Leichen stets in der Milz und in den Bubonen nach-

gewiesen, spärlich in allen anderen Organen; er fand

sich dabei häufig iu den weissen Blutkörperchen. Im

Blute gelang der Nachweis der Bacillen am häufigsten

vor dem Tode und bei schweren Fällen, im ganzen in

221 (= 81 pCt.) Fällen, neben seltenen Staphylococceo-

und vereinzelten Streptoooccenbefunden. Der günstigst«

Nährboden des Pestbacillus ist eine 2 proc. alkal.

Peptonlösuug, der 1 pCt Gelatine zugesetzt ist. Die

auf künstlichen Nährboden weiter gezüchteten Bacillen

verlieren sehr schnell ihre Virulenz.

Erzielt die Blutuntersucbung negative Resultate,

so untersuche mau zwecks Diagnoseustcllung den

Urin, welcher nahezu immer Pestbacillcn (und Ei-

weiss) enthält. Die Untersuchung des steril auf-

gefangenen Urins geschieht im hängenden Tropfen und

im gefärbten Präparat, welche die Bacillen bisweilen

in Ketten zu 8—4 Gliedern enthalten. Legt man mit

5 Tropfen Urin Plattenculturen an, so findet man auf

den Agarplatten nach 24 Stunden kleine weissliehe

und grauweissuche, bei refleetirtem Licht bläulich

glänzende Pestcolonien mit irisirenden Rändern.

Nach W.'s Beobachtungen scheint die Infection

von der Haut aus nicht häufig zu sein, da die BuboDen
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in den allermeisten Fällen erst 2—3 Tage nach Aus-

bildung der schwersten Symptome erscheinen; auch die

Thatsacbe, dass von den chinesischen Leichenbestattern,

welche täglich zahlreiche Pestleichen anfassten, Niemand

an Pest erkraukte, spricht jedenfalls dafür, dass der

Pestkeim nicht leicht durch die unverletzte Haut in

deu Körper einzudringen vermag. Vielmehr weisen die

Tbierexperinicnte und die Scctionsbcfunde mit den

nhlreichen Veränderungen im Hagen, im Darm und in

den Metenterialdrüsen auf den Darrntraetus als Ein-

gangspforte hin.

Damit stimmt dos häutige Vorkommen der Pest-

bacillen in den Fäces überein. Da die Bacillen nach

den Versuchen W.'s sich auf gekochtem Schweinefleisch

3 Tage lang, auf gcsalzeuen Fischen 4 Tage lang, auf

feuchten Aepfeln 3—4 Tage lang, auf Bananen und
Tumateu 2—3 Tage lang lebensfähig erhalten, auch
durch '/tproc. Salzsäure-Lösung, entsprechend der

Magenflüssigkeit, in 9 Tagen nicht absterben, so hat

die Annahme, dass der Pestbacillus durch Nahrungs-
und Genussmittel aufgenommen wird, au sich nichts

Gezwungenes; auch spricht dafür die Thatsache, dass

hiutig in einem Hause nur die Mitglieder einer Fa-

milie erkrankten. Demnach erscheint \V. auch eine

l Übertragung des Pestkeims durch verunreinigtes

Fluss- und Hafenwasser wohl möglich und er be-

tont bei deu Schutz- uud Abwehrmaassregeln gegen die

IVst die Notwendigkeit der Reinhaltung und Assa-

nirung nicht nur der Städte, sondern auch, wie bei der
' holera, der Flüsse, neben der individuellen Prophylaxe

durch gute Körperpflege und durch Beobachtung einer

strengen gesundheitlichen Lebensweise, besonders in

Bezug auf Nahrungs- und Oenussmittel.

Die Arbeit Yamagiva's (46) ist das Resultat

einer 1890 unternommenen Forschungsreise nach der

Insel Formosa; es wurden 63 sicher beobachtete Fälle

von Pest mit 3 Sectionsfdllen verwerthet, uud die fol-

genden Hauptpunkte festgelegt: Das plötzliche An-

steigen der Temperatur, die schmerzhafte Anschwellung

der peripheren Lymphdrüsen und die Hyperämie der

Conj. bulbi sind die characteristischcn Symptome der

Bubonenpcst. Der Pestbacillus (Kitasato oder

Yersin oder der b lasch en artige Microorga-

Mismus des Autors, worüber die Acten noch nicht

geschlossen!) findet sich gewöhnlich im peripheren Blut,

kann aber auch fehlen; die Infection erfolgt von

der Haut aus, ohne dass Wunden jedesmal sichtbar

sind; die benachbarten peripheren Lymphdrüsen bilden

den Haupterkrankungsherd ; und ist die frühzeitige E x -

sUrpatiou der primär afficirteu Lymphdrüse
zugleich die beste Behandlung, bevor eine erfolgreiche

Serurntherapie eingeführt wird; tägliches Baden und

Keinigen der Haut ist die beste individuelle Pro-

phylaxe zur Zeit einer Epidemie. Zur allgemeinen

Prophylaxe wird verlangt: Verbrennung der Pest-

leichen und der an So-d-ki umgekommenen Hausmäuse,

Desinfcction des Urins (in welchem cntwickelungsfähige

I'csterreger nachgewiesen wurden), der Wäsche, Kleider

und Betten der Pestkranken; auch gründliche Desinfcc-

tion der Pesthäuser und des Bodens in deren Bereich.

Der bläschenartige Microorganismus Ya-
magiva's wurde constant in deu Lymphdrüsen der
Pestkranken gefunden; seine Form variirt zwischen
kugelig, ovoid und stäbchenförmig; auch seine

Grösse ist nicht immer gleich; er färbt sich intensiv

an der Peripherie, während der centrale Theil unge-

färbt bleibt oder blass erscheint, wodurch das bläschen-

förmige Aussehen zu Stande kommt. Der Microorganis-

mus ist dem von Yersin entdeckten sehr ähnlich,

weun nicht mit ihm identisch, und wird auch, wie

dieser nach der Grantschen Methode entfärbt; der

Microorgauismus findet sich am massenhaftesten in dem
Lymphsiuus, den eavernösen Lymphräumen der Drüse

und den Gewcbslücken des extraglandulären Gewebes.

Seine Züchtung steht noch aus. In den (iefässen der

Drüsen wurden noch diplococcenartigc, nach Gram nicht ,

entfarbbare Bacillen augetroffen, welche möglicherweise

mit dem Bacillus Kitasato identisch sind.

Kollc (21) hat an vier ihm zugegangenen l'est-

culturcn die morphologischen und biologischen Eigen-

schaften der Pestbacillen geprüft und das darüber Be-

kannte bestätigt.

Ein kurzes, in der Form ziemlich variables Stäb-

chen, welches sich mit basischen Anilinfarben, besonders

mit Methylenblau characteristisch an den beiden Polen

färbt, während die Mitte fast ungefärbt bleibt und als

Lücke erscheint. Characteristische Entfärbung dir

mit Anilin gefärbten Pestbacillen durch Gr am'.sehe
Flüssigkeit. Die Züchtung gelingt auf den gewöhn-
lichen bacteriologischeu Nährböden: auf Agar-Agar er-

scheinen die Colonieen nach 24 Std. wie zarte Tröpf-

chen, nach 4S Std. bereits dem blossen Auge als blass-

graue, leicht iridisirende Knöpfchen.

Neu ist der Hinweis, dass, wenn man zu Impf-

versuchen wenig virulente Pestculturen, z. B. solche,

welche schon seit Jahren auf künstlichen Nährmedien

fortgepflanzt sind (Hongkong-Cultur aus dem J. 1SU4!)

benutzt, die geimpften Ratten und Meerschweinchen ein

der menschlichen Beulenpest völlig analoges Krank-

heitsbild darbieten : nach 4—5 Tagen stellen sich

Drüsenschwellungen ein. das Thier wird fressunlustig,

bekommt struppiges Haar. Der Tod erfolgt unter Ab-

magerung in der 2. Woche. Bei der Obduction finden

sich grosse, mit Hämorrhagien durchsetzte, in der Mitte

citrige Lymphdrüsen und die Bacillen in den Drüsen

und im Blut, sowie in den Orgauen.

Uaffkine (18) beschreibt die Methode, nach

welcher er den Impfstoff für seine Schutzimpfungen

gewinnt.

In der Zeit vom 10. Jau. bis 6. Mai impfte er

11 362 Personen in Bombay. Vou dicseu erkrankten 33
mit Ausgaugin Genesung, 11 starben. Vou den Gestorbenen

befanden sich 3 schon zur Zeit der Impfung unwohl,

3 erkrankten 1 2 Stunden nach erfolgter Impfung, 2 er-

krankten 3 Tage nach erfolgter Impfung und 4 er-

krankten 15—25 Tage nach der Impfung. Im Ganzen
gelangt H. zu der schätzungsweisen Annahme, dass vou

den Geimpften 20 mal weniger erkrankten, als von deu

unter gleichen Bedingungen lebenden Nichtgeimpften.

Lustig und Galeotti (26) haben aus den Cul-

turen des Pestbacillus durch eine besondere Behandlung

eine Substanz (zu den Nuclcoproteiden gehörig) erhalten,

welche Thiereu subcutan oder in das Bauchfell injicirt,

dieselben gegen nachfolgende subcutane oder intraperi-

toneale Iufection mit Pestculturen unempfindlich macht.

Die so gewonnene Immunität der Thiere hält 4 Wocheu

nach der letzten Impfung vor. Weiterhin erhielten die

Autoren von den in dieser Weise 2—3 mal geimpften

Tbieren ein Serum von starken präventiven und cura-

tiven Eigenschaften.

Nach Cantlie (9) steht bei der Behandlung
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der Pestkranken die peinlichste Abwartung derselben

ganz im Vordergrund. Arzt und Wärter müssen sofort

zur Stelle sein können, da die schweren Symptome,

Collapse, Delirien etc., ganz ohne Vorboteu einsetzen

künnen. Sonst ist die Behandlung symptomatisch „treat

Symptoms, as they arise, promptly". Zu Beginn der

Erkrankung empfiehlt sich Calomcl, mit nach fünf

Stunden nachfolgendem salinischen Purgans, um die im

Darm zahlreich enthaltenen Pestbacilleu zu entfernen.

Hin Hauptmittel gegen die Unruhe der Kranken bleibt

das Hyoscin (0,0006 p. d.), gegen die Schmerzhaftig-

keit der Drüsen das Morphium.

[Bujvid, 0., Einiges über die Beulenpcst und
deren Bacillus. (Poln.) Przeglad lekarski. No. 2:5.

(B. konnte die geringe Widerstandsfähigkeit der Pest-

bacillen gegen verschiedene Desinfcctionsmittel bestäti-

gen. Bemerkenswerth ist dagegen die hohe Widerstands-

fähigkeit gegen Salzsäure, in deren 0.3 proc. Lösung die

Bacillen noch SO Minuten unverändert bleiben.

Peter-Keim (Krakau).

Pruszyiiski, J., Ucbcr den Microorganismus der

Pestkrankheit. Gazeta lekarska. No. 21.

Verf. hat an Mäusen mit dem Microorganismus der

Pest experimentirt uud ist zu dem Schlüsse gelangt,

dass derselbe wahrscheinlich ein dem von Nencki be-

schriebenen Anthracoprotcin ähnliches thierisches Gummi

enthält. Spira (Krakau).

Palmirski, Wl., Kin Beitrag zur Morphologie und
Biologie des Bacillus der Bubonenpest. Mcdycyna.
No. 22. (Eine compilatnrischc Arbeit, — nichts Neues.)

Stahr (Krakau).]

G. Gelbfieber.

1) Dabney, T. S., The treatment of yellow fever.

Med. uews. No. 20. (Historischer Rückblick über die

Therapie des Gelbfiebers.) — 2) Freire, D., Sur la

fievre jaune (note). Comptes rendus. T. 125. No. 17.

(Beschreibung der morphologischen und biologischen

Beschaffenheit seines Micrococcus xan thogeuicus.
Seit dem Jahre 1883 wurden mit den Culturcn dieses

Micrococcus 13000 Präventiv-Impfungen in dem bac-

teriologischen Institut zu Rio de Janeiro ausgeführt,

meistens bei Neuangekommenen, mit dem Resultat, dass

die Mortalität 0,4-0,fi pCt. betrug.) - 3) Havel-
burg, W., Experimentelle und anatomische Unter-

suchungen über das Wesen und die Ursachen des gel-

ben Fiebers. Berl. klin. Wochenschr. No. 23, 24, 25,

2ß. — 4) Matas, R., The ctiology and pathology of

yellow fever. Med. news. No. 20. (Berichtet über die

ätiologische Forschung des Gelbfiebers bis zur Ent-

deckung des Bacillus Sanarelli und Havelbnrg.) — 5)

Sanarelli, G., A lecture on yellow fever with a

description of the bacillus icteroides. Brit. med. journ.

July 3, — 6) Derselbe, Etiologia y patogenia de la

fiebre amarilla. Referat in Arch. f. Schiffs- u. Tropeu-

hyg. 1. 4. — 7) Semeleder, F., Typhus und gelbes

Fieber. Arch. I. Schiffs- u. Tropenhyg. I. 4. — 8)

Sternberg, G. M., Receut researches relating to the

etiology and specific treatment of yellow fever. The
med. News. No. 20. (Verweist auf die Entdeckung
seines Bacillus X und ist geneigt, denselben mit dem
Bae. icteroides Sanarelli's zu identificiren.) — 9) Der-
selbe, Recent experiments relative to the etiology of

yellow fever. Med. and surg. Rep. Nov. 6. — 10)

Thoinot, L, L'dtiologie de la fievre jaune. Annal.

d'hyg. publ. T. 38. (Bericht über die neuesten Bac-

teri'eubcfunde von Sanarelli und Havel bürg.)

Havel bürg (3) gelang es nach vielen vergeblichen

Versuchen, einen speeif. Bacillus aus dem Blut uud

den Geweben von Gelblieberlcichen herauszuzücht«.

auf einem anderen Wege, nämlich durch Injection von

35 g Blut resp. 1—2 cem Mageninhalt Gelbfiebcrkranker.

bei Meerschweinchen eine in 4 Tagen resp. 24 Stuudru

tüdtlichc, sonst wenig characteristischc Krankheit her-

vorzurufen, wobei sich im Herzblut der Thiere ein Ba-

cillus fand, welchen er als den speeif. Erreger des Gelb-

fiebers anspricht.

Der Bacillus ist ein 1 ß langes, 0,3 ;t breites ge-

rades Stäbchen, was nicht selten paarweise zusammen-

liegt, keine Fadenverbände bildet: durch die Plumpheit

seiner Enden, welche an die Bacillen der Hühnerchcili-n

erinnert, gewinnt der Bacillus ein diplococcenarti^

Aussehen. Der Bacillus färbt sich mit allen basische»

Anilinfarben, entfärbt sich nach Gram. Er wärh>t

auf Gelatine und Agar. Auf der Agaroberfläche er-

scheinen runde, grauweisse Scheiben, die isolirt stehi-r.

oder zusatnmenfliessen können. Zuckerhaltige Bouillor.

wird in Gährung übergeführt. Milch wird in zwulf

Stunden coagulirt. Der Microorganismus ist facul-

tativ anaerob.

Eine Bouilloncultur tödtet Meerschweinchen, ir.

Dosen von 1 cem subcutan oder 0,2 cem intraperitone^i

beigebracht, in 24 Stunden; ein 10 kg schwerer Hund

ging erst bei Injection von 10 cem zu Grunde.

Der Bacillus bildet keinen Giftstoff, welcher sieb

von seinem Körper isoÜren lässt. Impfversuche mit

den Filtratcn der Culturen angestellt, fielen nega-

tiv aus.

Wenn mau das Versuchsthier mit Blutserum vom

gclbfieberkrankcn Menschen vorpräparirte, so erlag o

nicht der sonst tödtlichen Injection der Bacillencultur;

wodurch II. die Spccilität seines Bacillus als erwioea

erachtet.

In den Organen der Gelbfieberkrankeu konnte der

Bacillus direct weder gefunden noch herausgezüchx

werden. Nur in der Magen- und Darmschleimhaut (he-

sonders in den schlauchförmigen Drüsen) der Gelbfiebe r

kranken fand sich ein ähnlicher kleiner Bacillus, desvi

Identität mit dem von ihm gezüchteten H. nicht für

ausgeschlossen hält. H. meint, dass der Gelbfieber'

erreger sich im Magen und Darm ansiedele, und nur

ausnahmsweise von dort in geringer Menge in den Or-

ganismus invadire.

Als Concurrent des vorigen wurde von Sana-

relli (5) der Bacillus icteroides im Blut und ia

den Geweben Gelbfieberkranker entdeckt; er findet sieh

daselbst zu Anfang nur spärlich und selten rein, häu-

figer in Gesellschaft von Bacterium coli, Streptococci-,

und Staphylococcus aureus; erst am 7. oder 8. Tage,

wenn der Entwickelungseyclus des Bac. icter. beendit

ist, kann man denselben mit Leichtigkeit im Blut und

in den Organen, vorzugsweise in den Blutcapillaren der

Leber, nachweisen.

Der Bac. bietet morphologisch nichts charartc-

ristisches; es ist ein kleiner pleomorpher Bacillus mit

abgerundeten Enden, 2—4 n lang, und 2 bis 3 rrul
»"

lang als breit; in den Geweben ist er in kleinen Gruppe

gelagert, in der Cultur paarweise zusammenliegend. Am

leichtesten weist man ihn nach in Leberstückrhec.

welche 12 Stunden im Brutschrank auf 37° C. erwärm:
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sind, bei welcher Methode er sich schnell verviel-

fältigt.

Der Bac. ict. wächst auf den gewöhnlichen Nähr-

böden, am charaetcristisehsten auf Agar-Agar. Bei ge-

wöhnlicher Temperatur von 20°— 22° C. sehen die

Colonien wie Milchtropfen aus, opak, prominent und
wn perlartigcm Glanz; anders beim Wachsthum bei

37° C, wo sich die Colouien ton denen anderer Mi-

erobenspecics nicht wesentlich unterscheiden. Combinirt

man beide Methoden in der Weise, dass man die Bac.

12-16 Stunden int Brutschrank bei 37° C, darauf

tei Zimmertemperatur wachsen liisst, so ähneln die

Culturen einem Tropfen Siegellack: sie weisen daun
einen flachen, bläulich transparenten centralen Kern
auf, welcher von einer prominenten opaken Zone um-
rundet ist.

Der Bacillus gehört zu der Classc der facultativen

Anärroben, er gedeiht im Seewasser und widersteht

der Eintrocknung; er wird dagegen in Wasser von 60°

und in der Sonne (in 7 Stunden) abgetütet: er ist

nach Gram färbbar, fermentirt Lactose, Glucose

uad Saccharose, coagulirt nicht Milch.

Die Specilicität des Bac. ict. wurde durch zahl-

reiche Impfversuche bei Thieren dargethan, bei welchen

>ich die Säugethicre durchweg empfänglich zeigten und

/.war um so mehr, einer je höheren Thierclasse sie an-

gehörten. Bei Hunden konnte durch Impfung das

classische Bild des Gelbfiebers mit allen seinen Sym-

ptomen (hamorrhag. Gastritis, Vomttus, Leber- und

Nierenverfettung. Albuminurie, Anurie etc.) hervorge-

rufen werden und in dem Blut der Thiere konnte dann

" dcsmal wieder der Bac. ict. in Heincultur aufgefunden

werden.

Das Bactericngift konnte durch eiufache Fil-

'ratiou von 24 Stunden alten Bacillcnculturen isolirt

werden. Das Gift verträgt die Erwärmung auf 70° C,

wird aber durch Kochen erheblich abgeschwächt. Bei

mit Aether sterilisirten Culturen, zeigte sich die Gift-

wirkung bei weitem stärker.

Die mit dem Bactericngift geimpften Thiere zeigten

die gleichen Krankheitssymptome wie die mit Culturen

inficirten. Auch am Menschen wurden Impfversuche,

im Ganzen 5, mit 15-20 Tage alten, filtrirten Bouillon-

culturen ausgeführt, 2 mal mittelst subeut. Injection,

3 mal durch intravenöse Einspritzung. Auch hier konnte

das typische Bild des Gelbfiebers mit seinem vollen

Symptomencomptex reproducirt werden: Fieber, Con-

gestioneu, Hämorrhagien , Vomitus. Leber - Steatosis,

f'ephalgie, Rachialgie, Nephritis, Anurie, Urämie,

Icterus, Delirium, Collaps.

Die Gelbficberinfection leistet anderen Infectionen,

namentlich denen mit Streptococcus und Staphylo-

coccus, offenbaren Vorschub: und das Bild der Septi-

cämie ist es gerade, welches die reinen Gelbfieber-

Symptome häufig verdeckt. Der Tod wird dann häufig

durch die Septicäinie bedingt, noch bevor der 7 bis

Mägige Entwicklungsgang des Bac. ieteroid. beendigt

ist. Eine andere häufige Todesursache ist die Urämie.

7. Entozocnkrankheiten.

1) Galgey. 0., On the prevalence of ankylosto-

miasis in St. Lucia and its treatment. Brit- med.
•louru. Jan. 23. (Die Zahl der im Victoria Hospital
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wegen schwerer Anämie aufgenommenen Patienten be-

trug pro Jahr 209—277 Fälle. Seitdem darauf ge-

achtet wird, konnte bei der Mehrzahl der Krauken

Ankylostomum im Stuhle nachgewiesen werden. Bei

83 Fällen erwies sich Thymol in 2 Dosen ä 1,2 in

Capseln in einem 2 stündigen Intervall gereicht, sehr

wirksam, Tags vorher Abführmittel.) — 2) Matignon,
J. J., L'helminthiase intestinale chez l*Europecn et

«hei le Chiuois ä Pekin. Ann. d'hyg. T. 38. Im nörd-

lichen China sindOxyureu, Ascaris undTaenicu
häufig anzutreffen. Das gilt besonders hinsichtlich der

Ascaris, welche bei 95—98 pCt. chinesischer Kinder

und bei 93 pCt. chinesischer Erwachsener, ebenso bei

25 pCt. der Europäer in Peking nachgewiesen wurde.

Das geringere Vorkommen bei den Europäern hat darin

seinen Grund, dass diese das Gemüse besser gekocht

geniessen. Bei 2 Kindern wurden ausser den üblichen

gastrischen Erscheinungen sanguinolente, dyseutcrie-

ähnliche Stühle beobachtet: im Allgemeinen fehlen je-

doch ernstere Symptome, wiewohl nicht selten 20 bis

30 Ascariden entleert wurden. Umgekehrt finden sich

Taenien häutiger (bis 20 pCt.) bei der europäischen

Bevölkerung, welche das Rindfleisch bevorzugt, gegenüber

der chinesischen, welche ausschliesslich Schweinefleisch

consumirt. Es folgt eine Angabe über die Classificirung

der Eingeweidewürmer nach dem chinesischen Codex.) —
3) Maitland, J., Removal of adult filariae in cases

of Lympangitis. Brit. med. Journ. Oct. 2. (In

mehreren Fällen von Lymphangiectasien, bei denen

Filariaembryonen im Blute nachgewiesen wurden, gelang

es M. durch Einschnitt die Filariawürmer zu Tage zu

fördern und erzielte dadurch Heilung von den häufig

wiederkehrenden Entzündungen der Lympbgefässe.) —
4) Robertson, A., Filaria Loa. Lancet. Jan. 26. —
5) S trübe, Georg, Ueber das endemische Vorkommen
von Parasiteneiern und -Larven im Harn der Be-

wohner von Natal und Transvaal. Deutsche med.

Wochenschr. No. 33. (Bei 20 männlichen Individuen

(Neger und Indier) aus den genannten Colonien fand

St. im Urin einen nicht näher bestimmbaren Parasiten

von Eiform. 0,06 mm lang, 0,04 mm breit, ferner die

wohlbekannten Eier von Bilharzia haematobia und die

wurmartigen Larven von Filaria sanguinis, ohne dass

merkwürdigerweise andere Erscheinungen der Filariose

eruirt werden konnten.)

8. Kropf; Crctinismus.

1) Fcrrier, Symptomatologie et traitement du

goitre epideraique. Arch. gener. — 2) Pedrazzini. J.,

Gozzo e cretinismo in Valtellina. Giorn. della real. Soc.

ital. d'igiene. XVIII. — 3) Waters, E., Notes on

endemic goitre in North-East Bengal. Brit. med. Journ.

Sept. 11. (An den südlichen Abhängen des Himalaya
liegt Baksa, deren Bevölkerung von dem mongolischen

Stamme der Bhutias gebildet wird. Die folgenden

Zahlen beziehen sich «auf die Häufigkeit des Vorkommens
des Kropfes. Von 169 beliebig herausgegriffenen

Bhutias aller Alterselassen hatten 127 (= 75,2 pCt.)

einen Kropf. Wenn man die Kinder unter 12 Jahren

dabei ausser Acht lässt, so hatten von den 120 Er-

wachsenen Bhutias 87,5 pCt. einen Kropf. Die Kinder

unter 12 Jahren für sich betrachtet, ergaben 44.8 pCt.

Kropffälle. In dem gleichen Maasse nahmen die da-

selbst garnisonirten Sepoys an den Kropferkrankungen

theil; von 380 Mann, welche seit 20 Monaten daselbst

Station irt waren, hatten 205 oder 54 pCt. ausgesprochenen

Kropf. Das dort gebrauchte Trinkwasser ist weder bc-

merkenswerth eisen- noch kalkhaltig.)

9. Latah.

Gimlctte, I. D., Remarks on the ctiology, Sym-

ptoms and treatment of Latah, with a report of two

cases. Brit. med. jouru. Aug. 21.
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10. Madurafuss.

Legrain, K., Sur un memoire de M. le Dr. E. Le-

grain intitulö: note sur un nouveau cas de pied de

Madura, obscrve cn Algörie. Bull, de i'acad. T. 36.

11. Pellagra.

d'Ancona, N., La cura della pellagra con lo lo-

cande sauitarie. Giorn. de la real. Hoc. Ital. d'igiene.

No. 13.

12. Dysenterie, Lvberabscess.

1) Finny, M., Au outbreak of acute (tropioal-)

dysentery in " a family. Transact. Royal acad. of Irc-

land. XIV. (Unter 7 Familienmitgliedern 5 Erkran-

kungen an Dysenterie mit 2 Todesfällen. Klinische

Besprechung.) — 2) Howard, W. T. und C. F. Hoo-
ver, Tropical abscess of the liver, with a consideration

of its pathology and clinical biston". Americ. jouru.il.

(Berichten über den Zusammenhang von Aroocba coli

und Leberabscess,) — 3) Windsor, C. W., A brief

aecount of tropical absecss of the liver. The Lancet.

Dcc. 4. u. 11. (In mehreren Fällen vrurde in dem Eiter

des Leberabsccsses die Amoeba coli gefunden ; in anderen

wurde sie vermisst.)

13. Rachitis.

Baumel, L., Distribution gt-ographique du raebi-

tisme. Montpell. medic. 37. (Bericht auf dem intemat.

medic. Congress in Moskau, statistische Angaben cot-

haltend. In den Tropen ist die Rachitis fast unbe-

kannt.)

14. Granulöse.

Hirschberg, I., Ueber die geographische Ver-

breitung der Körnerkraukheit. Deutsch, med. Wocbeu-

schrift. No. 27 u. ff.
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Arzneimittellehre, öffentliche

Meclicin.

Pharmaeologie und Toxikologie

bearbeitet von

Prof. Dr. THEODOR HUSEMANN in Göttingen,

I. Allgemeine Werke.

1) Robert, Rud., Lehrbuch der Pharmacotherapie.
Hälfte, gr. 8. XXIII. u. S. 221-604. Stuttgart.

— 2) Penzoldt. Lehrbuch der klinischen Arznei-

mittelbehandlung. 4. Aufl. 8. 836 Ss. Jena. — 8)
Kabow, S. uud L. Bourget. Handbuch der Arznei-

mittellehre. Zum Gebrauche für Studirende u. Aerzte.
Mit einer Tafel und 20 Textfiguren, gr. 8. Berlin. —
4 Nitzelnadel, E., Gompendium der Arzneimittel-
und Arzneiverordnungslehre, gr. 8. Wien. — 5) Kurzes
Kepetitorium der Pharmaeologie. 8. Wien. — 6)
Brunton, Lauder. Leetures on the actiuti of medianes,
tectures on pharmacology and therapeutics at St. Bar-
tholomews Hospital summer 1896. gr. 8. London. —
7) Ringer, Sydney and Harrington-Sainsbury

,

\ handbook of therapeutics. 13. edit. thoronglv rc-

vised. gr. 8. London. — 8) Fostcr, Frank Re-
ference book of praetical therapeutics. By various
authors. gr. 8. Loudou. (Von diversen amerikanischen
\mten bearbeitete Artikel.) — 9} Butler, George
Frank, A textbook of materia medica, therapeutics and
pharmacology. gr. 8. 1154 pp. London. - 10) White,
W

.
Haie, Materia medica. phannaey, pharmacology and

therapeutics. Second edition. 8. London. — 11) Fu-
bioi. Simone. Trattato di farmacoterapia. Fase. 1. 8.

p. 1— 176. Torinu. — 12) Marcone, Giuseppe, Ma-
nuale di farmacol'>gia e terapia comparate. P. IL S.

Napoli. — 13) D'Amore, Compendio di materia mc-
J»br*sber.«ht der KeS»mmten Modirin, im. Bd. 1.

dica e terapia. contenente i rimedi nuovi, le nuove me-

dieazioni cd uti formulario ad uso degli stndenti e dei

medici. 8. 742 pp. Xapoli. — 14) Audhoui, Victor,

Traite de therapeutique et de matierc nn'dicale. 8.

1200 pp. Paris. — 15) Lyon, Gaston, Traite elcmen-

taire de clinique therapeutique. gr. 8. 1154 pp. Pa-

ris. — 16) Manquat, A., Traite elementairc de thera-

peutique, de matierc medieale et de pharmaeologie

3. cd. 2 vols. 8. Paris. - 17) Ewald, C. A., Hand-
buch der allgemeinen und speciellen Arzneiverord-

nungslehre. 12. Aufl. gr. 8. Berlin. — 18) Klini-

sches Recepttasehcnbueh für practisebe Aerzte.

18. Aufl. 8. Wien. — 19) Recepte der klinischen An-
stalten in Jena. 2. Aufl. 8. 41 Ss. Jena. — 20)

Kelber, E., Tübinger Recepttaschenbuch. 12. Tü-

bingen. 21) Die Dosiruug der wichtigsten Medica-

mente. 12. Leipzig. — 22) P/uj ardi n - Beaume tz,

L'art de formuler. 2. cd. 18. Paris. — 23) Bou-
chardat, A. und G., Nouveau formulaire magistral.

31. ed. IS. Paris. — 24) Pauly, Andre. Formulaire

de poche de therapeutique clinique'. 16. 320 pp. Paria.

— 25) Soulier, Memento-formulaire des medicameiits

nouveaux, avec une table alphabi'tique des indications.

2. cd. Lyon. — 26) Galtet, IL, Formulaire des me-

dieations nouvellcs. 8. 252 pp. Paris. — 27) Üan-
e I.

'•

. II.. \ aden i cum .1- no* logie cl de th. r ipeutique

infantiles appliquees, 18. Paris. — 28) Dupuy, Kg-

mondc, La tormule medieale, principe* generaux de

pharmaeologie sur lesquelles reposent. 12. Paris. —
2-4
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29) Polacci, Egidio, Renseigneroeut sur l'art de for-

muler les ordonances ä l'usagc des medecins, pbarma-
eiens et etudicnts. 8. 190 pp. — 30) Audouard,
A., Nouveaux Clements .le pharmacie. 5. cdit. Avec
232 figg. 8. Paris. —31) Dictericb, E., Neues pharmae.
Manual. 7. Aufl. gr. 8. Berlin. — 32) Mindes, l.,

Manuale der neuen Arzneimittel. 8. Zürich. — 33)
Hansen. Ad.. Drogenkunde, Leitfaden und Repctito-

rium. gr. 8. Bonn. — 34) Köhlcr's Medicinal-

pflanzcn. 3.— 16. Lfg. Gera U.-H. — 35) Tschirch u.

Oesterle, Atlas d. Pharmaeognosie. 11. Lfg. Leipzig.—
l'eckolt, Thcodoro e Gustavo Peckolt, Historia

das plantas medicinaes e uteis do Brasil contendo a
descripeao botanica, cultura, partes usados, composi<;-ao

chimica, seu emprega eu diversa» molestias, dose», usos

industriaes. 6 Fase. 8. Rio de Janeiro. 1890. (Ent-

hält die Medicinal- und Nutzpflanzen der < 'hloranthaceae,

Piperaceae. Polygonaceae, Aristolochiaceae, Loranthaceae,
Balanophorcae, Salsolaceae uud Amaranthaceae Brasi-

liens.) — 40) Waring, E. J., Rcmarks on the uses ot

some of the bazaar medicines and common medical

plant» of India. 5 ed. 12. London. — 41) Hartwich,
Carl. Die neueren Arzneidrogen aus dem Pflanzenreiche,

gr. 8. VI u. 469 Ss. Berlin. — 42) Thoms, IL, Die
Arzneimittel der organischen Chemie. 2. Aull. 4. Berlin.
— 43) Arzneimittel, welche in dem Arzneibuche für

das Deutsche Reich nicht enthalten sind. Herausg. vom
Deutschen Apothekerverein. 2. Aufl. 8. Berlin. — 44)
Lajoux, H. et A. Grandval, Medicaments chimiques
nrganiques inscrits au Supplement du codex. Paris. —
45) Cheva Iiier et Baudrimont, Dictionnaire des
alkrations et falsilications des substnnces alimentaires,

m.dicamenteuses etc. 7 ed. 2 vols. 8. Avec 328 fig.

Paris. — 40) Merck. E., Verzeichnis* sämmtlicher
Präparate, Drogen und Mineralien mit Erläuterungen,
gr. 8. Berlin. — 47) v. .laksch, R., Die Vergiftungen,

gr. 8. Zweite Hälfte. S. 121- 640. - - 48) Lewin, L.,

Lehrbuch der Toxicologic. Zweite vollständig neu be-

arbeitete Auflage, gr. 8. 510 Ss. Mit 7 Holzschnitten

und 1 Tafel. Wien. — 49) Penzoldt u. Stintziug,
Handbuch der Therapie innerer Krankheiten. Zweite
theilweise umgearbeitete Auflage. Bd. II. Abth. 3.

Behandlung der Vergiftungen. • S. 330—700. gr. 8.

Jena. — 50) Autenrieth, YY., Kurze Anleitung zur
Auftindung der Gifte und stark wirkender Arzneistofte.

2. Aufl. Mit 8 Abbild, gr. S. Freiburg i. B. — 51)
Kippe ii berger, Carl, Grundlagen für den Nachweis
von Giftstoffen bei gerichtlich-chemischen Untersuchun-
gen. Für den Chemiker, Pharmaceuten und Mediciner

bearbeitet. 8. 266 Ss. Berlin. — 52) Chapuis,
Preeis de toxicologie chimique et physiologique. 3 ed.

S. Paris. — 53) Rochebrune, A. de. Toxicologie

afrieaine. Ktude botanique, chimique, physiologique et

therapeutique des vögetaux suspeet» outoxiquesdAfrique.
Fase. 2. 8. 192 pp. Avec 31 ligures. Paris.

Von den im Jahre 1897 erschienenen pharmacolo-

gisehen Werken verdient das jetzt vollständig vorliegende

Lehrbuch der Pharmaeotherapie von Kobert (1) als

ein in jeder Beziehung musterhaftes und empfehlens-

wertes Ruch besondere Beachtung. Auffällig ist die

Doehfluth kleiner Reecptirbüeher, welche von Frankreich

ausgeht. Unter den toxicologiscben Werken sind die

sehr erweiterte und namentlich in Bezug auf die Gift-

pflanzen der alten und neuen Welt recht unifassende

zweite Auflage des Lehrbuches von Lewin (48) und

dur lang erwartete Schluss des vom klinischen Stand-

punkte aus besonders Werth vollen Buches von .1 a l> sc h (47).

der naeh einjähriger Pause selbstverständlich viele Ergän-

zungen zu der 1894 erschienenen Abtheilung bringen uiuss,

zu nennen. Der auf Vergiftungen bezüglich« Tlieil des iu

lmjie CSD Toxi« ologie.

zweiter Auflage vorliegenden Penzoldt-SlinUiug-

schen Handbuches der speciellen Therapie (48) ist die

vollständigste und ausführlichste Darstellung der B*.

handlung der Vergiftungen, welche bis jetzt existirt.

Das Buch wird durch einen von Binz bearbeiteten Ab

schnitt über allgemeine Behandlung der Vergiftung

eingeleitet; von den einzelnen Giften sind die Metalloide

von B. Schuchardt (Gotha), die Metalle von Wöllner

(Fürth), die fetten und aromatischen Gifte, Pflatiten-

gifte, Thier- und Fäuluissgifte von Th. Husemauu be-

arbeitet. Einzelne Iutoxicationen durch Gifte aus der

Reihe der fetteu Verbindungen (Alcoholismus chronicus;

und aus dem Pflanzenreiche (Morphinismus und Coeai-

uismus chrouicus. Ergotismus, Pellagra, Lathyrismusj

und die durch Gifte bewirkten Augenleiden bilden dtn

Gegenstand besonderer von Specialisten bearbeiteter

Abschnitte.

II. Einzelne Heilmittel und Gifte.

A. Pharmarologie und Toxicologie der anorganischen

Stoffe and ihrer Verbindungen.

1. Sauerstoff.

1) Schliep (Stettin), Der jetzige Stand der Sauer

stofftherapie. Therap. Monatsh. Nov. S. 595. — 2)

Horowitz, Fr.(Arbe), Wasserstoffsuperoxyd bei Schleim-

hauterkrankungen. Wiener med. Wochcnschr. No. !t.

S. 83.

Horowitz (2) empfiehlt Wasserstoffsuperoxyd
in lauwarmer 2 proc. Lösung bei Schleimhautleideti:
so zur Einspritzung bei acuter Gonorrhoe, als Augen-

bäder bei Conjunctivitis uud Blepharitis acuta im!

chronica, ferner bei acutem Schnupfen, acuter Mittel

ohrentzündung und Anginen. In 2 Fällen von Abdo-

minaltyphus schienen Irrigationen von 1 l lauwarmen

Wassers mit 20 g H2 02 auf Fieber und Verlauf sehr

günstig zu wirken. Bei Nasenpolypen und Hämorrhoiden

gab das Mittel keinen, bei Endometritis chronica mit

profusem Ausfluss nur vorübergehenden Erfolg.

2. Schwefel.

Roemcr, Fr., Acute tödtlichc Schwefelwasserstoff-

Vergiftung. Münch, med. Wochenschr. Xo. 31. (Ao>

dem Krankenhause Bergmannstrost in Halle a. S.)

Unter Mittheilung eines Falles von als reine

Schwefelwasserstoff Vergiftung anzusprechender

Intoxieation eines Arbeiters in einer Fabrik von Solarül

und Paraffin betont Roemcr die Gefahren, welche den

mit der Reinigung der zur Destillation des schwefel-

haltigen ßraunkohlentheers dienenden Kessel (Blaset-;

betrauten Arbeitern drohen, wenn während dieser Arbeit

die mit demselben zur Alführung der Gase dienenden B*

haustor verbundenen gereinigteu Kessel wieder in Betrieb

gesetzt werden. Indem bei mangelhafter Thätigkcit desKuf-

gasungsrohrs die ersten gasförmigen Producte, die über-

wiegend H 2 S. ausserdem geringere Mengen CO und CS*

etwas CH4 und H enthalten, zurückströmen uud inha

lirt werden, kann es »u tödtlichcr Vergiftung kommen,

wenn der Vergiftete, namentlich bei Nichtbenutzung 4ö

mit einem Stricke verbundenen Rcttungsgürtels. nicht

rasch aus di r giftigen Luft entfernt werden kann. I>»

auch in solchen Fällen die Rettenden der Gefahr aus-
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gesetzt sind, die in einer Fabrik 1S83 zu 8 Unglücks-

lallen führte, empfiehlt R. angelegentlich den Gebrauch

gut anschliessender Masken aus Mullschichten, die mit

Bleiaeetat imprägnirt sind, um das SH, zu binden,

mittelst welcher Thiere t*/j Stunden in einer sonst in

Ii) Minuten tödtlichen SH 2 -Atmosphäre leben können.

Ob die Magenspülung Vergiftete retten kann, bleibt

zweifelhaft, zumal da bei Thiercn, die mit H,S vergiftet

werden, die Spültlüssigkcit nicht nach H 2S riecht.

In dem von R. mitgethei itcn Kalle trat sofort Coma
ein, das bis zu dem durch Lungenodem und Herz-

schwäche nach 18 Stunden eintretenden Tode anhielt.

Die Section wies ausser Lungenödem stark vorgeschrit-

tene Fäulniss und diffuse fettige Entartung des Herzens
nach. Auffallend rasch stellte sich bei dem durch
Aderlass erhaltenen Blut Gerinnung ein. Die Venae-
section brachte eine vorübergehende Besserung des

Lungenödems hervor.

3. Solen.

1) Modica, Orazio (Catania), Sulf azione acuta
del selenio. Lo Speriment. Vol. 51. F. 2. p. 18:?.

— 2) Derselbe, Azione cronica del selenio. Archivio

di Farmacol. Vol. V. Fase. 2. p. Gl. — 3) Der-
selbe. Azione del selenio sul ricambio materiale. Au-
uali di Chim. Avr. p. 345.

Nach Modica (1) ist die Giftigkeit der selc-

nigen Säure bei Fröschen, Hunden und Kaninchen

4 5 mal grösser als die der Seleusäure, während me-

tallisches Selen bei Kaninchen zu 1 cg wochenlang ge-

geben werden kann, ohne giftig zu wirken. Die als

Folge acuter Vergiftung mit selenigsaurem und sclen-

saurem Natrium bei Fröschen auftretenden cerebralen

und spinalen Erscheinungen (Verlust der Willkürbe-

wegung, ohne eigentliche Narcose, später Cessiren der

Athembewegung, Myose, Verlust der Reflexe) können

nicht als direetc Giftwirkuug angesehen werden, sondern

müssen, da sie sich erst nach dem Stillstande des

Herzens geltend machen, auf die Circulationsstörungcu

bezogen werden, die zuerst durch Dilatation an den

Capi Ilaren, dann durch Schwächung der Hcrzsystolcti

sich kundgeben.

Die Wirkung auf das Herz ist direct und besteht

in Abschwächung der Systolen und bei rascher Ver-

giftung in Stillstand des Ventrikels in Diastole, bei

längerer Dauer in Mittelstellung; Rhythmus und Fre-

quenz werden wenig beeinflusst. mitunter zeigen sich

stecknadelkopfgrosse rothe Erhebungen am Ventrikel,

die dem Herzen Maul beerform verleihen. Die lähmende
Wirkung betrifft den Her/miiskel (Physostigmin und
Digitalin bleiben unwirksam* und die Nerven, da Fara-

disation des Herzmuskels locale, aber keine allgemeine

Zusammenzichuug bewirkt. Der capilläre Kreislauf er-

lischt 10—40 Minuten früher als die Herzcontraetionen.

Bei Säugethieren nehmen Energie und Zahl der Herz-

contraetionen schon vor dem Stillstande der Athmung
beträchtlich ab. während der Rhythmus erst von da ab
irregulär wird. Die bei Säugethieren zu coustatireude

Abnahme des Blutdruckes kann nicht auf Gcfässerwci-

terung in der Bauchhöhle durch Splanchnicuslähmung

bezogen werden, da bei Abhaltung kalter Luft keine

grosse Hyperämie der Abdominalorgane existirt und der

Splanchnicus reizbar ist. Als Hauptursache erscheint

die stets zunehmende Herabsetzung des vasomotorischen

Nervensystems.

Besonders afficirt erscheint das Blut, indem Blut-

körperchen und Hämoglobin sich vermindern und Zu-

satz von Natriumselenit zu Blut die Keduction des

Blutes, und zwar sowohl die spontane als die durch

Ammoniumsulfhydrat bewirkte, verzögert.

Auch nimmt mit Luft geschütteltes Blut nicht so

gut wie normales Sauerstoff auf und lässt sich leichter

durch Natriumnitrit zersetzen. Sowohl bei acuter als

bei subacuta Vergiftung von Kaninchen und Hunden
zersetzt sieh das Blut in Chlornatriumlösungen leichter

und die Isotonie ist namentlich bei Beobachtungen nach
24 Stunden ansehnlich vermindert.

Von der Einwirkung der arsenigen Säure unter-

scheidet sich die der selenigcn Säure sehr prägnant bei

fortgesetzter Zufuhr. Nach Modica (2) fehlt bei

letzterer die Gewöhnung an kleine Dosen vollständig

uud resultirt stes chronische Selenvergiftung; auch

ist kein Eiulluss auf das Wachsthum der Kuocheu zu

beobachten.

Nach längerer Einführung kleiner Mengen sclenig-

sauren Natriums (0,2 mg subcutan oder 3 mg intern)

kommt es bei ausgewachsenen Kaninehen stets zu Ab-
magerung, bei doppelter Dosis zu tödlichem Ausgange.
Während arsenige Säure bei jungen Kaninchen das

Wachsthum und insbesondere das der Knochen fordert,

ist bei seleniger Säure das (iegentheil der Fall. Schon
nach 30—40 tägiger Einfuhr von 0,01—0,2 mg resultirt

Störung der Entwicklung, die um so bedeutender ist,

je grösser die Dosis war, und auch nach Abbrechen der

Zufuhr noch audauert. Die Röhrenknochen wachsen
weit weniger als in der Norm und bei relativ grössereu

Dosen (0,1— 0..
r
> mg) werden die Wanduugen der Dia-

physen dünn und brüchig und der Markcanal relativ

weiter. Die Abnahme des Haemoglobins und der rothen

Blutkörperchen geht der Dosis parallel.

Der Einfluss der selenigen Säure auf den
Stoffwechsel erweist sieh als die Eiweisszersctzung

fördernd, da bei gleichmässiger Fütterung N, S, P und

Cl im Urin vermehrt sind, obschon gleichzeitig auch

der N-Gehalt der Faeees (infolge der Diarrhöen und

der nicht gehörigen Ausnutzung der Eiweissstoffe) steigt.

Der Umstand, dass der oxydirte S im Harn steigt,

während der neutrale herabgesetzt wird, könnte zwar

auf Steigung der Oxydation hindeuten, doch ist diese

bei dem Einflüsse der selenigen Säure auf das Blut

nicht anzunehmen. Bei Fröschen wird die Kohlen-

säureausscheidung durch Natriumselenit gesteigert,

4. Chlor.

1) Kerry, E. A. und E. Rost, Ueber die Wir-

kungen des Natriumperchlorats. (Marburger pharmacol.

Institut). Arcb. f. exp. Pharmacol. Bd. 30. S. 144.

— 2) Jacob, Paul, Ueber einen tödlich verlaufenen

Fall von Kali chloricum - Vergiftung. Berliner klin.

Wochenschr. No. 27. S. 5$0. -- 3) Küuue, (Elber-

feld), Kali chloricum. Ebend. S. 1001. (Hält bei

interner Verabreichung Einzelgaben von 0,5 und Tages-

gaben von 8,0 in 4proc. Lösung auch bei Kindern für

ungefährlich, während er nach 12.5 in 24 Std., die aus

Versehen einem 3jäbr. Kinde gegeben waren, Icterus

und bläuliche Verfärbung im Gesicht. Sopor und Spuren
von Eiweiss und Blut im Harn constatirte, die jedoch

in wenigen Tagen völlig schwanden.)

Nach Versuchen von Kerry und Rost (1) über

die Wirkuug des überchlorsaurcn Natriums (Na-

triumperchlorat, Natriumhyperchlorat) besitzt dieses

Salz eine eigentümliche Wirkung auf periphere Ncrven-

"'4 *
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endigungeu, Muskeln und Ncrvenecutreu, voa denen die

beiden crsteren neben centralen Errcgungserschci-

imiigen am ausgeprägtesten beim Frosche (Rana tem-

poraria und R. esculenta) und bei Katzen nach intra-

venöser Injection auftreten, während die centralen

Rcizungscrscheinungcn ohne directen Effect, auf die

Muskeln durch starke Steigerung der Reflexerregbarkeit

und typischen Tetanus bei Ratten, Mäusen und Meer-

schweinchen sich geltend machen. Bei Kaninchen,

Hunden und Tauben fehlen die peripheren und cen-

tralen Effecte des Kaliumpcrchlorats.

Beim Frosche beginnt das Vergiftungsbitd bei

kleinen Dosen (0,015—0.03) subcutan mit fibrillären

und fasciculären Zuckungen, welche au die Vergiftung

mit Guanidin erinnern, daneben kommt es zu einer

eigentümlichen, von der Applieationsstelle aus sich
' peripherisch verbreitenden, an Coflei'nwirkung erinnern-

den Muskelsteifigkeit und zu der eigentümlichen Ver-

langsamung der Muskelcontraction, wie sie Veratrin
bewirkt: bei interner Application fällt im Gegensätze

zum Guanidin, das auch vom Mageu aus, wenn auch
spät, langdauerde Zuckungen bewirkt, das Muskelspiel

weg, ebenso nach Subcutanapplication von Dosen über
0,05, wonach schnelles Steifwerden des ganzen Frosches
erfolgt. Neben den peripheren Effecten zeigen >ich die

centralen Wirkungen des Giftes namentlich iu der von
der Medulla oblongata abhängigen eigentümlichen
Xicotinstellung der Beine, anscheineud spontanen Be-
wegungen der Glieder und des gauzen Körpers und
Spreizung der Schwimmhäute; auch besteht Verlang-

samung der Herzcontractionen. Die klonischen Muskel-

krämpfe sind Folge von Erregung der peripheren Nerven-
endigungen, da sie bei curarisirten Fröschen nicht auf-

treten und Curare iu kleinen, uicht allgemein lähmen-
den Dosen sie aufhebt, dagegen tritt die Muskelstarre

auch bei curaresirten Fröschen, wie auch nach Nerven-
durchschneidung, wenn auch später ein. In den starren

Muskeln tritt au Stelle der i^uerstreifung ein Durch-
einander von Strichen, Linien und Körnehen. Die
Zuckungscurve der Muskeln zeigt das typische Verhalteu

der Veratrincontraetion. Die beim Frosche stets vor-

handene Steigerung der Refiexaction wird durch die

Muskelstarre verdeckt. Der Tetanus bei Warmblütern
nähert sich in Form (Dauercontraeturen) und zeitlichem

Verlaufe der Contractureu mehr der Vergiftung durch
Tetanin als durch Strychnin. Bei Katzen tritt nach
intravenöser Application eine gewisse spastische Steifig-

keit mit leichter Parese der Muskeln ein und erst nach
mehreren Stunden kommt es zu intensiven Zuckungeu,
Tetanus und Muskelfiimmern.

Der Blutdruck wird durch Natriumpcrchlorat weder

bei Kaninchen noch bei Katzen merklich beciuflusst.

Die Ausscheidung findet wenigstens teilweise unver-

ändert durch die Niere statt; Chlorat tritt nach der

Einführung im Harn nicht auf.

Jacob (2) theilt aus der Lcyden'schcn Klinik
einen am 6. Tage nach Verschlucken von 25 g Kali
chloricum tödtlich endigenden Vergiftungsfall mit,

wobei schon am 2. Tage starke Methämoglobinurie,
daneben vom 3. Tage ab Hämoglobinurie (mit Spuren
von Hämatin im Harn) auftrat und als Blutveräude-
rung zuerst vor dem Zerfalle der Erythrocyten eine als

reactive Erscheinung aufzufassende enorme Ve r m e h r u n g
der Leucocyten, die meist sehr grosse Dimensionen
hatten uud später & Tb. von kugelförmigen Trümmern
der Erythrocyten erfüllt waren, erschien. Die Leuco-
cytose versehwand später, so dass zur Zeit des Todes
die Zahl der weissen Blutkörperchen die Norm kaum
überstieg.

[Laude, A., üeber die Vergiftung mit Salzsäure.

Gazcta lekarska. No. 8.

In einem günstig verlaufenen Falle von Vergif-
tung mit Salzsäure, welche eine 50jähr. Frau irr-

thümlieh statt Kirschlorbecrwasser genommen hattf,

waren die sichtbaren Schleimhäute ganz iutact, dagegen

fehlten am ersten Tage die Kniereflexe, die jedoch schon

am zweiten Tage wiederkehrten, vollständig; im Irin

fand sich Eiweiss (','
2 pCt.) und im Sediment viele

körnige und hyaline Cyliudcr, viel Eiterkörperchen und

wenige Plattenepithclzcllen. L. glaubt aus diesem

Falle den Schluss ziehen zu dürfen, dass die Verab-

reichung von Salzsäure eingeschränkt werde, da selbe

auf die Nieren nicht ohne Einfluss ist; besonders mus*

man bei Kindern vorsichtig sein. Hirsch (Krakau).]

5. Jod.

1) Linossier, G. und M. Lannois, Sur l'absorp-

tion de Piode, de l'iodoforme et de Piodure d'ethvte

Bull, de PArad. de med. No. 17. p. 512. Bull. gen.

de Therap. Mai 15. p. 385. — 2) Studcni, A., Unter-

suchungen über die physiologische Auscheidung der

Jodpräparate durch den menschlichen Harn. 8. Disv

Zürich. — 8) Singawski, A. v.. Ueber die Permeabilität

der Haut des Kaninchens für die wässerigen Lösung«
von Jodkali bei verschiedenen Temperaturen und

Schwankungen der Temperatur. 8. 38 Ss. Diss. Berlin.

— 4) Winternitz, Hugo, (Berlin). Ueber das Ver-

halten von Jodfetten im Organismus und deren tbera

peufische Verwendung. Deutsche med. Wochenschr.

Therap. Beilage. No. 5. S. 83. (Hygieu. Institut). -
5) Voa, George H., (Jottenham). Prolonged adininistra-

tion of iodidc of potassium. Brit. med. Journ. Oct. 2.

p. 906. (8 Jahre lang fortgesetzter Gebrauch von 1,3

Kalium jodatum bei einem Mädchen, vom 5. Lebens-

jahre an. ohne jede Nebenwirkung.)

Linossier uud Lannois (1) bestätigen den

Uebergang des Jods in den Harn nach epi-

dermatischer Application von Jodtinctur: doch

sind die nach Jodtincturbepinselung colorimetriscb nach-

zuweisenden Jodmengen bei ungehinderter Verdunstung

nur sehr gering, während sie bei Einhüllung der bepin-

selten Stellen 7— 12 mal stärker sein und selbst ", dir

aufgepinselten Jodmenge ausmachen können. Bei Beu-

lage werden vom Rücken aus weit grössere Mengen re-

sorbirt als von der Brust. Die Verbindung des J<xl>

mit der Haut verzögert das Eindringen nicht, da die

grössten Jodmengen in den ersten Stunden, bevor du

Alteration deutlich erkennbar ist. erscheinen; doch re-

tardirt die eingetretene Alteration der Oberhaut die

Resorption der Salicylsäure. Auch bei Eiuhüllung der

bepinselten Stelleu ist Jodtinctur wegen der grossen

Variationen der cutaneu Jodresorption nicht zu Jod-

euren geeignet. Jodoform uud Jodmethyl werden

ebenfalls von der äusseren Haut resorbirt, beide in

grösseren Mougen ; nach Application von 9— 10 g des

letzteren unter Verband und bei Ausschliessung jeder

Inhalation erscheinen am ersteu Tage mehr als 0.5, am

zweiten und dritten 0,1-0,18 im Urin, so dass es alle:-

dings möglich erscheint, diese Verbindungen zur Er/ir-

lung allgemeiner Jodwirkung zu verwenden.

Singawski (3) faud bei Kaninchen, dass Be-

sorption 20proe. Jodkaliumlösuug von der Hau:

bei höheren Temperaturen (im Brutschranke) nicht

stattfindet, wohl aber bei Abkühlung, wobei die Er-

Digitized by Google



HrsF.MASN, Pharma« olooik i'sn Toxin >lo<ue. 351

vhwerung der Hautausdünstung vermehrend auf die

Hcnge der aufgenommenen Flüssigkeit wirkt. Ueber-

ging von der kalten Umgebung in die warme und um-
-'-•kehrt hat keinen Einfluss. Die Menge des resorbirten

Judkaliums ist sehr gering und nur in grösseren Harn-

BK-ugen durch Einengung und Veraschung mit nach-

träglichem Extrahiren in Alcohol bestimmbar.

Winternitz (4) fand bei Versuchen über das

Verhalten von .Todfetten (Fcttjodadditionsproduc-

uu: im Organismus, dass sie bei Kaninehen und

Hunden als solche im Korper abgelagert werden, und

iliss nicht nur das ausgeschmolzene Fett des Unterbaut-

/ellgcwebes und der Bauchhöhle, sondern auch die

Aethcrextrncte aller Organe, namentlich der Muskeln

.ind der Knochen, reichlich Jod enthalten. Neben der

Uber ist das Knochenmark relativ am reichsten an

.Ic-dfett.

Die Anlagerung geschieht nicht mit dem ursprüng-
lichen Jodgehalte, der über 10 pCt. betrageu kann, da
die Jodfette an verschiedenen Orten Jod durch Ab-
spaltung einbüssen. Man erkennt das in additioneller

Bindung vorhandene Jod am einfachsten, indem man
ine geringe Menge Fett oder Actherextract mit alcoho-

liscber Kalilauge im Wasserbade erhitzt, den Alcohol

möglichst abdampft, mit Schwefelsaure angesäuert lil-

inrt und im Filtrat nach Zusatz einiger Tropfen
1—2proc. Kaliumnitratlösung ausschüttelt. Bei Ver-

tutterung von Jod in Vaselinül, .Todvasogen, Jodkalium
unter Darreichung fettbildender oder fettreicher Nahrung
rinden Fettadditionen im Körper nicht statt.

Die Ansicht von W., dass die Jodfette durch Jod-

Abspaltung therapeutisch wirksam sein können, ist

rationell. W. selbst nahm von Sesamöl, das 5' 2 pft.

Jod in fester Bindung enthielt, 40 g in 3 Tagen, wo-

nach sich am 2. Tage (nach Verbrauch von 19 g) Kopf-

schmerz und Schnupfen einstellten. Analog den Jod-

fetten verhalten sich auch die Bromadditionsproducte

der Fette, die ebenfalls therapeutische Verwendung

linden können.

6. Stickstoff.

1} Werner, H., Ueber Ammoniakvergiftung. 8.

30 Ss. Diss. Berlin. (Enthält einen Fall von glücklich

»erlaufener Selbstvergiftung mit localcr Anätzung und
starker Albuminurie aus der Berliner Charit^). — 2)
kün nc (Elberfeld), Massenvergifung durch Dämpfe von
rauchender Salpetersäure. Deutsch, med. Wochenschr.
No. 26. S. 414.

Nach Erfahrungen an 1 1 Feuerwehrleuten, denen
der Wind bei einem durch Platzen von Salpetersäure-

Ballons entstandenen Brande die Dämpfe in solcher

Coneentration zutrieb, dass sie sieh nach 2—8 Minuten
ablösen lassen mussten, beschreibt K ü n n e (2) das
Bild mittel schwerer Vergiftung durch die
Dämpfe rauchender Salpetersäure so, dass die

unmittelbar nach der Einwirkung resultirendeu Symptome
(heftiger Hustenreiz, Beengung auf der Brust, mitunter
auch Uebelkeit und Erbrechen) einige Stunden hindurch
nachlassen, dann aber mit grösserer Intensität in Ver-

bindung mit Cyanose und manchmal mit Unruhe oder

Bewußtlosigkeit wieder auftreten und 9— 10 Tage an-

halten. Bei den Erkrankten fand sich constant tiefühl

von Beengung der Brust hinter dem Sternum. heftiger

Husten mit feinblasigen Rasselgeräuschen, aber ohne
Dämpfung, citronengelbe Färbung der Sputa, die mitunter
Blut enthielten. Weichheit und Kleinheit des Pulses,

der anfangs stark beschleunigt, später stark verlangsamt

war, vereinzelt Fieber, das nicht immer der Intensität

der Bronchitis entprach, und mehrtägige Albuminurie.
Ausser den 11 Erkrankungen mit günstigem Verlaufe,

die im Elberfelder Krankenhause behandelt wurden,
kamen noch 2 tödtlich endigende Falle vor.

7. Bor.

.Tay, H., Sur la vitesse d'elimination de l'acide

borique par Purine. Ann. d'Hyg. T. 37. p. 493.

Nach Jay erscheint Borsäure im Harn schon
sehr frühzeitig, in grösseren Mengen jedoch erst in drei

Stunden, das Maximum der Eliminatiou findet zwischen

11 und 18 Stunden statt, und in 30 Stunden ist die

Ausscheidung beendet. Die gefundenen Zahlen scheinen

nachzuweisen, dass die Ausscheidung in den Abend-
stunden bei etwas grössereu Dosen (0.15—0,3) etwas

geringer ausfällt.

[Rasch. C, Ein Fall von Borsäure - Exanthem.
Hospitalstidcndc. p. 709.

Rasch beobachtete ein Exanthem nach dem tie-

brauche von Borsäure bei einem 55jnhr. mit Syphilis

und Dementia paralytica ineipiens behafteten Manne, der

einer Zystitis wegen längere Zeit hindurch Borsäure (in

allem SOg) innerlieh bekommen hatte, worauf eine beinahe

universelle rothe Dermatitis vom Typus der benignen,

exfoliativen Erythrodermien auftrat. Besonders hervor-

tretende Symptome' waren die starke Trockenheit der

Haut und der augenscheinliche Ursprung des Leidens

aus einer primären circumpilären Läsion, die ein Cen-
trum für kleine, schnell wachsende, confluirendc Ringe
bildete. Das Exanthocn fing nach 10 Tagen au zurück-

zugehen, war jedoch erst nach 24 Tagen ganz ver-

schwunden. 11 Tage nach Auftreten des Exanthems
wurde an beiden Augen ophthalmoskopisch eine charac-

teristische Neuritis optica nachgewiesen, die im Verlaul

von 7 Tagen zurückging. In der Literatur linden sich

Fälle von Borsäurevergiftung, bei denen die Sehschärfe

um die Hälfte gesunken war, doch scheinen ophtha I-

moscopische Untersuchungen hier nicht angestellt zu

sein. Joh. ('. Beck.]

8. Phosphor.

1) Aufrecht (Magdeburg), Experimentelle Leber-

cirrhose nach Phosphor. Deutsch. Arch. für klin. Med.

Bd. 58. S. 302. — 2) Pal, J. (Wien), Ueber das

Verhältniss des Herzens bei der Phosphorvergiftuog.

189«. No. 42.

Nach Versuchen, welche Aufrecht (1) au Kauin-

chen über die Leberveränderung bei Phosphoris-

mus anstellte, kommt es bei raschem Tode zu diversen

Schädigungen des Kernes, der gegenüber die Färbung

nach Biondi- Heidenhain abweichendes Verhalten

zeigt, und das Protoplasma (Vacuolenbildung, Verlust

der Structur), welche bis zu der völligen Vernichtung

der Zelle, die mit dem Schwunde des Kernes gegeben

ist und nicht von der Verfettung der Zelle an und für

sich ableitbar ist, geht. Im Gegensätze hierzu kann

sich bei längere Zeit am Leben bleibenden Thieren

exquisite, schon macroscopisrh an der fein granulirten

Leberoberfläche erkennbare Pbosphorlebercirrhosc

ausbilden, wobei es sich jedoch nicht um neugebildetes

interstitielles Gewebe, sondern um krankhafte Ver-

änderungen der Zellen der peripherischen Abschnitte

der Leberacini zu handeln seheint.

Hierfür sprich«, dass grosse mit (iallenpigment ge-
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füllte Leberzellen mitten in dem scheinbar neugebildeten

interstitiellen Gewebe liegen, dass das Protoplasma der

hier liegendeu Zellen gleiche Färbung wie die Leber-

zellen und das Protoplasma wie diese vacuoläre De-

generation aufweisen kann und dasa das scheinbar neu-

gebildete (iewebe genau so viel Raum einnimmt, wie

die Acini an Grösse cingebüsst haben. Nach A.

handelt es sich auch bei der menschlichen Lebcrcirrhose

weder um interstitielle Bindegewebswucherung noch um
Umwandlung emigrirter Leukocyten im Bindegewebe,

sondern um Erkrankung der Lcberzcllcn in den peri-

pherischen Abschnitten der Lcberaciui, wobei ersterc

sich verkleinem, manchmal spindelförmig werden und
bisweilen ihren Zellkern ganz verlieren.

Pal (2) spricht sich gegen die directe Abhängig-

keit des Todes bei Phosphorvergiftung von

der Hcrzverfcttuug aus und leitet die in gewöhn-

licher Weise subacut verlaufenen Intoxicationen von dem

vorwaltend von den (iefässen abhängigen Sinken des

Blutdruckes ab. die schon normale, geschweige denn

leichter erschöpfbare, fettig degenerirte Herzen infolge

der mangelhaften Speisung mit Blut zum Stillstund

britigen können. P. weist an der Hand von Beobachtungen

nach, dass die Verfettung und die davon abhängigen

Störungen (Herzdilatation, systolische Geräusche an der

Bi- und Tricuspidalis) rückbildungsfähig sind und kein

Hinderniss für den güustigen Ausgang darstellen. Am
ehesten könnte man an eine directe Herzlähmung noch

in den Fällen denken, wo die Erscheinungen der Hypo-

tonie sich erst in der 3. und 4. Woche entwickeln und

lödtlich endigen, doch ist Genesung hier wohl der

häutigere Ausgang. Von der directen Uerzlähmung ist

aher bestimmt abzusehen und primäre Herzlähmung

anzunehmen, wenn Herzdilatation und Geräusche ver-

schwunden sind und dann oder, wie in einem Fall von

l\, bei reducirtcr Herzdämpfung und somit relativ er-

höhtem Hcrztouus sich venöse Stase in der Haut bei

gleichzeitiger. Steigerung der Harnmenge und Puls-

losigkeit einstellen und die Section (wie meist bei

Phosphorismus acutus) Leere des Herzens und Ab-

wesenheit von Stauung in den Eingeweiden constatirt.

9. Arsen.

1) Haberda, Albin, Ueber Arsenikvergiftung von
der Scheide aus und über die localc Wirkung der ar-

senigen Säure. Wien. klin. Woehenschr. No. 9. - 2)

Müller (Neresheim), Acute tödtlichc Vergiftung bei ex-

terner Anwendung. Württbg. Combi. No. 37. S. 237.

(Tod eines 15 jähr. Mädchens 15 Stundeu nach Waschen
des Kopfes mit '/2 proc. Lösung von arseuiger Säure
gegen Kopfläuse; Schwindel. Kopfweh, Metallgeschmaok,

Schmerzen in der Lebergegend, Brechreiz und Erbrechen:
später Collaps und Delirien.) - 3) Lauterbach,
Maroeil, (Wien), Ein Fall von subacuter Arsenvergiftung
mit vorwiegenden Magen- und Darmerscheinungen.
Wien. med. Woehenschr. No. 29. S. 1339. — 4) Brou-
ardel, George, Etüde sur l'arsenicisnte. These. Paris.

— 5) Derselbe, Troublc de l'appareil eutane dans
l'arsenicismc. Etiologie, Symptomatologie et t'volution.

Gaz. hebd. de med. No. 51. (Abdruck aus der vorge-

nannten Schrift.) fi) Rethy (Wien), Kehlkopf- und
Luftröhreuentzündung infolge von Arsenikgebrauch.
Wien. med. Presse. No. 11. (Zwei Fälle ton chroni-
schem Catarrh, das eine Mal der Bronchien, das andere
Mal des Kehlkopfs und der Luftröhre, nach längeren
Arseneuren, mit dem Aufgeben des Arsens schwindend
uud mit der Wiederaufnahme reeidivirend ; in dem einen

OOIIC UND ToXK OLOOlE.

Falle mit Appetitlosigkeit, Durchrillen und Insomnien

verbunden). — 7) Binz. (.'., Die Reduction der Arsen-

säure durch Organsäfte. Arch. f. exper. Pharraaeol.

Bd. 38. S. 259.

Haberda (1) zeigt, dass die arsenige Säure

ausschliesslich entzündungserregend, nicht als

Aetzmittel wirke, und zwar sowohl bei interner Ein-

wirkung als bei Application auf die Vaginalschleimhaut

und in die Bauchhöhle. Die in einzelnen Sectionen

beim Menschen vorkommenden geschwürigeu Vertiefungen

in Magen und Darm müssen z. Th. als hämorrhagisch«

Erosionen betrachtet werden, und sind da, wo sie, wie

häufig der Fall ist. unterhalb von Arsenpartikeln ge-

funden werden, auf die in Folge des läugercn ContacU

dieser eintretende, starke, mit Hämorrhagien verbunden.'

und von citcumseripter Necrose gefolgte Entzündung

zurückzuführen, wobei nach deren Abstossung der Magen-

saft einen Eintluss haben kann. Die Abwesenheit corr<>-

siver Erscheinungen constatirtc H. auch bei der Section

einer an Arsenikvergiftung von der Scheide aus tu

Grunde Gegangenen, obschon das Gift mehrere Tag.- in

der Scheide verweilt hatte.

In diesem Falle wurde die Krankheitsursache erst

bei der Section nachgewiesen, bei welcher sich im oberen

Theile der Scheide ein mit Arsenikkörnohen gefüllt, r

Papierpfropf fand, der heftige Eutzündungscrscheinung.ij

verschuldet hatte. Chemisch wurde in der Scheide

0,39 g As nachgewiesen. Die Entzündung documentirte

sich in dem oberen Theile der Vagina durch eine sehr

dicke, blättrige, fibrinöse Exsudatschicht, ausserdem war

die ganze Vaginalwand in ganzer Dicke intiltnrt und

mit Hämorrhagien durchsetzt, ebenso das Septum rectö

vaginale und die Mastdarniwand ; auch war Schwellung

und croupöser Belag der grossen und kleinen Scham-

lippen und ödematöse Schwellung und Blasenbildung

der benachbarten Haut vorhanden. Die Kranke (Steier-

märkerin; hatte das Gift als Abortivmittel gegen ver-

meintliche Gravidität oder zum Zwecke des Selbstmorde?

eingeführt.

Dass das Färben von Gegenständen mit

arsenhaltigen grünen Farben noch immer Anlass

zu Vergiftungen giebt, beweist ein von Lauterbach
(3) beschriebener Fall, wo ein 6jähr. Knabe nach dem

Kauen grüner Schnüre eines Bettgitters Erbrechen und

wiederholte flüssige, schmutziggraue, übelriechende De

fäeationen mit starker Empfindlichkeit und Hautjucken

bekam. In 5 g Schnüren fand Katz 0.107 As. Der

Cu-Gehalt wurde quantitativ nachgewiesen.

Hinz (7) hat in Gemeinschaft mit C. Laar neue

Untersuchungen über die Reduction von Arsen-

säure zu arseniger Säure durch frische Theile

des Organismus augestellt und constatirt. dass die**"

Reduction besonders stark durch die Leber und den

Dünndarm stattfindet.

Während bei Ochsen- und Kalbsblut die in 24 Std,

reducirte Menge nur 6 und 1,9 pCl der angewandten

Arsensäure betrug, reducirte Kaninchenleber 35 bfa

44.8 pCt. : auch fand die Reduction schon bei geringer

Zerkleinerung der Leber und nur 1 stündiger Einwir-

kung statt. Traubenzucker und Glycogen spielen bei

dieser Wirkung der Leber keine Rolle. Kanincheuharn

wirkt nur sehr wenig reducirend, bei Thieren, denen

arsensaures Natrium in steigenden Mengen beigebracht

wurde, fand sich arsenige Säure in etwas grösseren, je-

doch im Verhältnis» zu der eingeführten und auch H
der im Harn ausgeschiedenen Menge AsOj geringen

Quantitäten. Die Mnskelsubstanz wirkt nicht reducirend.
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10. Wismut.

I) Dubreuilh, A. (Bordeaux\ Intolerancc pour
Ic bismuth. Bull. gen. de Thcr. Avr. 23. p. -229.

(Erythem des ganzen Körpers, nach 4 Tagen degene-

rirend, 8 mal nach Einnehmen von 2 g Bismuthum ni-

tricum gegen Diarrhoen auftretend.) — 2) Kern m er.

Fr., Ein Fall von Wismutintoxication durch Airol.

Schweiz. Corr.-Bl. S. 187. — 3) Calais, L'airol; son

Application en therapeutiquc, surtout dans Ic traiteuient

des u leeres variqueux. 8. Lyon. — 4) Thiebaut.
IL, Revue eritique des antiseptiques iodes, contribution

ä Pctude de l'airol. 8. 128 pp. Nancy. — 5) Cassan,
L'airol applique au traitement des metrites. 8. Paris.

— 6) Perlmutter, B. (München), Lieber Dermatol

und dessen innerliche Anwendung. Münch, med. Wochen-
schrift. No. 19. S. 500. - 7) Woods. Hugb, Bismut
sulfocarbolate and Bismut oxvbromide. Brit. med. journ.

Febr. 20. p. 45. — 8) Wilcox. Reynold W., The
newer preparations of bismut. Amer. med. News, Julv

81. p. 136.

Dass auch durch Airol Wismutintoiication
hervorgerufen werden kann, beweist ein Fall von
Komm er (2), in welchem sich nach Einspritzung von

ca. 35 g einer lOproc. Airolemutsion mit (ilycerin und
Baumöl nach 3 Tagen starke Schwellung beider Lippen,

Sehmerzen im Mund und Rachen, Kopfweh, Mattigkeit,

Appetitlosigkeit und Brechreiz einstellten und im Munde
am Zahnfleisch ein dunkelblaurother Saum und in dessen

Conturen kleine Ulccrationen constatirt wurden. Der
(»rund dieser Wismutstotnatitis ist die Löslichkeit des

Airols in (ilycerin, das bei der Verordnung von Airol

zu meiden ist. Im Harn konnte Bi (am 5. Tage der
Injection) nicht nachgewiesen werden.

Perlmutter (6) sah günstige therapeutische Er-

folge des Dermatols zu 1,0— 0,0 pro die als Anti-
diarrhoicum und zu 1,0—4,0 bei Ulcus ventriculi,

wo die schmerzlindernde Wirkung prompt eintrat, je-

doch nicht die des Wismutsubnitrats übertraf.

Als neue Wism u tpräparate zu interner An-

wendung empfiehlt Woods (7) Wismutoxy bromid

bei Dyspepsia hysterica mit Magenschmerzen und Kr-

brechen und Wismutsulfocarbolat bei irritativer

Dyspepsie mit (Jährung im Magen und als Darmdesin-

ficiens bei Typhus.

Wilcox (8)hältWismutnaphtholat, dasSOpCt.

BiO und 20pCt. /S-Naphthol enthält und sich im Magen

und im Verlaufe des Darms spaltet, worauf sich Bi mit

S vereinigt, für ein vorzügliches Präparat, das in den

schwersten Fällen putrider Darmaffectionen und auch

bei phthisischer Diarrhoe llilfe leistet. Auch Wismut-
tribromphenolat leistet gute Dienste, ebenso Wis-

mutphcnolat, besonders bei (iiinrungsprocessen im

Magen. Die Präparate scheinen so wenig giftig, dass

W. sie zu 6,0— 7.5 g im Tage anwenden konnte, ohne

dass Vcrgiftungserseheiuungeii folgten. Das unter dem

Namen Eudoxin in die Praxis eingeführte Wismut-
tetrajodphenolphthaleVn leistete bei längerem Ge-

brauchc von tägl. 0,3 0,5 g gute Dienste bei putriden

Darmcatarrhen, bei gleichzeitiger Magenaflection war

Rcsorciu von rascherer Wirkung.

11. Gold.

Walling, W. IL. The therapeutics of gold and
combinations. Philad. med. and surg. rep. Febr. 13.

p. 198. (Empfiehlt (»oldtribromid in Verbindung mit

Bromarsen in Tabletten, welche I mi> von jedem ent-
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halten, 3 mal täglich 1 Stück, bei Epilepsie. Neur-
asthenie, Lupus, Scrophulose, Fibromen und Syphilis;

bei längerem Gebrauche tritt Speichelfluss ein, der je-

doch mit dem durch Hg bewirkten nicht zu ver-

gleichen ist.)

12. Silber.

1) Benario (Frankfurt a. M.), Ueber Protargol.

ein neues Antigonorrhoicum und Antisepticum. Dt sc Ii,

med. Wochenschr. Thcr. Beil. No. 11. S. 88. — 2)
Liebreich. Ueber lösliches metallisches Silber. Ther.
Monatsh. Dccemb. S. 686. — 3) CovSey, Thomas
Luther, Physiologie, actions and therapeutic "indications

of the salts of silver. Philad. Rep. (»ct. 16. p. 481.

Als neues Silberpräparat zum Zwecke der

Desinfeetion und der Tripp erb ehand l u ng ver-

dient das von Liehen grün dargestellte und von

Benario (1) geprüfte Protargol, welches 8 pCt. Ag

in organischer Bindung enthält, und mit 20 Th. Wasser

klare hellgelbe bis duukelbraune Lösungen giebt, die

vom Licht nicht reducirt werden und weder durch Ei-

weiss noch durch verdünnte Chlornatriumlösungen ge-

fällt und mit Salzsäure einen Niederschlag von Pro-

targol (nicht von Chlorsilber) geben, Beachtung.

Das ein lichtgelbes Pulver bildende Protargol

löst sich auch in Blutserum, Eiweiss und (ilycerin. Als

die Bacterienbildung hemmendes Mittel steht es aller-

dings dem Argentinitrat und Argentamin nach, ist aber

dem Argonin um die Hälfte überlegen. Auf frisch ge-

züchtete Staphylocoecen wirkt es in 2proc. Lösung
nach 20 Min. deletär, ebenso auf Milzbrandsporen in

1 Stunde; Typhusbaeillen . Bacterium coli, Pneumo-
coccus u. a. gehen schon durch 1 proc. Lösungen in 5

bis 7 Min., in eiweisshaltigen Medien nach 3 Min. zu

(»runde. Auf Magenschleimhaut und Conjuuctiva wirken

lOproc. Losungen nicht reizend, 20proc. Lösung be-

wirkt am Auge vermehrte Thrünensecretion und Che-

mose.

Als Trippermittel wird Protargol in Lösungen von

1,5: 100 bis auf ein geringes Brennen in der Harnröhre

gut ertragen, und iu 1 proc. Lösung kann die Injectiou

7a Std. lang retinirt werden. Bei Vaginal- und Ccrvix-

gouorrhoe dienen mit lOproc. Protargol lösung getränkte

Tampons, bei Augcnblcnnorrhoe 6 proc. Lösung. Zu
intrauterinen Spülungen kann 1 proc. Lösung ohne
Nebeneffeele benutzt werden. Zum Verbände bei Pana-

ritien empfiehlt B. zuerst feuchtwarme Umschläge von

5 proc Lösung, dann Aufstreuen von Protargolpulver;

bei Ulcus cruris lOproc. Salben, bei Angina Bepinse-

lung mit 5 proc. Solution.

Liebreich (2) weist auf die Möglichkeit therapeuti-

scher Verwendung der zuerst vou Lea erkannten wasser-

löslichen Modification des metallischen Sil-

bers hin. die jetzt in fester Form als harte Stücke von

grünlich metallischem Glänze vorliegt. Nach Crede,

der es als Antisepticum bei Lymphnngioitis, Phleg-

monen u. a. angewendet wissen will, löst es sich in

Eiweissstoffen und führt in Lösung von 1 : 100 weder

örtliche Entzündung noch Argyrose herbei. Es lässt

sich auch in Salbenform verwenden, wobei das Silber

durch die Haut dringen soll.

Covley (3) rühmt Silbernitrat innerlich und

in ( lystieren bei Colitis mueosa chronica.

13. Quecksilber.

1) Varet. R.. Reeherehes sur le röle des sels

doubles dans les transformations des sels de mereurc
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dans rorganismc. Tbise. Paris. — 2) Gaglio,
Gaetano (Messina), Azionc del mercurio sui leucociti.

Archivio per !e Sc. med. Vol. XXI. No. 13. 341. —
3) Hall, T. Greenwood, A cose of mercurial poisoniug.

Lancet. Jan. 9. p. 104. (Collaps mit Zuckungen
der Finger und Gesichtsmuskcln, '/2 Std. nach Appli-

cation eines Clystiers. das 0,3 Sublimat enthielt, später

blutige Diarrhoe und Zahnflcischulceration; keine Sali-

vation; Genesung.) — 4) Legrand, Coutribution ä

l'etude de Hntoxication aigu< : par le sublim. Tb«'"se.

Paris. — 5)Moegelc, K., Uebcr einen Fall von

Sublimatvcrgiftung mit tödtliehctn Ausgange. Württb.
med. Corrsbl. No. 9. (In 5 Tagen tödtlich verlaufene

Selbstvergiftung mit einer Sublimatpastille von 1 g.

mit typischem Sectionsbefunde.) — 6) Ottolenghi,
Pelicc (Genua), Sul valore terapeutico del calomclano
somministrato con sostanze acide, salate od albuminose.

Kicerche critiche. Gazz. degli Ospedali. No. 1. (Pbar-

macol. Laboratorium zu Genua.) — 7)Pouchct und
Mignou, Un cas d'intoxicatiou mercurielle. Bull. gen.

de Ther. Dec. 23. p. 749. (Schwere Stomatitis mit
Zahnfleischblutungen und Spcichclfluss bei einem Tu-
berculosen nach Darreichung von drei Calomelpulvern,

im Ganzen 0,7, als Purgans, einige Stundeu nach dem
Hinnehmen des letzten Pulvers eintretend.) — 8) Hei-
nichen, Arnold, Ueber die Wirkung des Calomel bei

H iropsien. 8. 30 Ss. Dissert. Göttingen. - - 9)

Je nc lies. Lawrence, The diuretie action of mercury in

cardiac dropsy. Amer. med. news. Oct. 9. p. 464.
— 10) Boury, Du salicylate de mercure en injections

intramusculaires dans le traitement de la syphilis.

Tln'-se. Paris.

Nach Gaglio (2) besteht ein Gegensatz in der

Wirkung des Sublimats und des Quecksilbcr-

albuminats auf die Leucocyten. Während die

verdünntesten wässerigen Sublimatlösuugen (1 : 10000)

rasche Abtödtung der weissen Blutkörperchen bewirken,

bleiben die Leucocyten der Frösche und Tritonen

noch 1—3 Tage (im Serum noch 8 Tage) activ und

Warmblütcrleucocyteu bleiben auch in Lösungen von

1 : 5000 mehrere Stunden in Bewegung. Auch die

Cilicnschwingungen der Froschzunge bleiben in Subli-

matserum erhalten. Das Serum mit Sublimat vergifteter

Frösche, gleichviel ob der Tod rasch oder erst später

eingetreten ist, enthält stets sehr bewegliche Leuco-

cyten neben einer Anzahl immobiler und granulöser,

doch hört die Bewegung der ersteren in 1— 2 Tagcu

auf. Auf die Leucocyten normaler Frösche wirkt das

Serum vergifteter nicht toxisch. Besouders auffällig

ist das chernotactisehe Verhalten des Sublimats und

des Quecksilbcralbuminats; das des Sublimats ist

exquisit negativ (abstosseud), das des Hg-Albuminats

(selbst bei 1 : 5000 Sublimatserum) gegenüber Kalt-

und Warmblüterleucocyten positiv, und die Attrac-

tion des letztereu ist bei Froschleucocytcn grösser als

die einfacher Eiweisslösung. Die bei hypodermatischcr

Application von Sublimat entstehenden loralen Indura-

tionen zeigen bei microscopischer Untersuchung ausser-

ordentlich reiche leucocytär«- Infiltration des subcutanen

Bindegewebes, die sich nach oben in die Cutisschichten,

nach unten in das Muskelstratum erstrecken: bei In-

jection von ijuecksilbersublimat ist die Infiltration ge-

ringer, was sieh daraus erklärt, dass hier nur die ehc-

mutaetische Action des eingeführten AlbuminaK nicht

aber die des durch die Sublimatinjection im Gewebe
gebildeten Hg-Albuminats eine Rolle spielt.

Ottolenghi (6) bringt die experimentellen Beleg-

für die von ihm vertretene Anschauung, dass die tödt-

lichcn Vergiftungen in Folge der Darreichung tob

Kochsalz oder saurer Mediciu nach therapeutischen

Calomel dose ti nicht auf Sublimatwirkung beruhen,

indem sich solches weder bei Contact von Calomel mit

Salzsäurelimonade noch mit Kiweiss oder Pepton bil-

det. Wird auch im 2 stündigen Ooutaet von Calomel

mit Eiweiss und noch mehr bei gleichzeitiger Anwesen-

heit von Kochsalz oder Salzsäureliraonade Hg hei IS''

und noch mehr bei 38° in Lösung gebracht, so ist dvch

die gelöste Quecksilbermenge bei Calomeldoseu, die bei

Hunden tödtliche Action herbeiführen, nicht gross genug,

um tödtlichen Effect zu haben, während das von dem

gelösten Hg durch Filtriren getrennte EiweLsscalomel-

gemenge tödtlich wirkt Die Calomelvcrgiftung weicht

symptomatisch von der Sublimatvcrgiftung wesentlich

durch die coustauteu Diarrhöcu, die nicht selteu sangtri-

lonent sind, und durch die post mortem stets vorhan-

denen Spuren von Entzündung im Darme ab, die bei

Hunden um so ausgeprägter sind, je weniger Calomel

durch ausgiebiges Erbrechen wieder entleert wurde.

Der Tod erfolgt bei nachträglicher Darreichung von

HCl, NaCI oder Eiweiss bei Hunden schon nach Dosen

von 0,06—0,08 pro Kilo in 3—15 Tagen, früher als

bei Darreichung der für Calomel allein zur Tödtung

erforderlichen Mengen, unter gleichen Erscheinungen;

die örtliche Entzündung ist entschieden heftiger al,

nach der gewöhnlichen Calomelvergiftung.

Heinichen (8) spricht sich auf Grund von Meli

in der Göttinger mcdiciuischcn Kliuik unter Ebsteil
beobachteten Fällen über die Anwendung des Ci-

lomels bei Hydrops für die Ansicht von J endra^sik
aus, dass die Wirksamkeit auf der durch Verdichtung de«

Blutes bedingten Erhöhung der Rcsorptionsfähigkcit dem-

selben beruht, wodurch in relativ sehr geringer 7m
grosse Mengen hydropischer Flüssigkeit in das Blut ge-

langen und durch die Nieren wieder abgegeben werden.

Die A unülime Fürbriugcr's, wonach das Quecksilber-

chlorid direct Steigerung der Thätigkeit der Nierenele-

mente hervorrufe und deshalb bei Nephritis parenebr

matosa ohne Erfolg bleibe, stimmt nicht zu den Göttinger

Erfahrungen, da gerade in einem Falle, wo Nephrins

erwieseu war, die Diurese besonders hohe Werthe (Üb«

8*/j I) erreichte. Dagegen versagte das Calomel seinen

Dienst in zwei Fällen, wo das spec. Gewicht des durch

Function cutleerteu Ergusses sehr hoch (1022) war und

diese aul entzündliche Processe. zurückzuführeu war

Wenn sich das Mittel auch am besten bei einfachen

Stauungshydropsien der Extremitäten in Folge nicht

compensirteu Herzfehlers bewährt, leistet es doch auch

bei einfachem Ascites oft so günstige Dienste, dass

die l'unctio abdominis vermeiden lässt, wobei die Dar-

reichung jedoch nicht nach erfolgloser 2t=igiger Dar-

reichung auszusetzen ist, weil die Wirkung manchmal

erst viel später (in 1 Falle maximal erst am 10. Tage'

eintritt. Ü. empfiehlt die Darreichung des CalomeU

mit Opium (3 mal täglich 0,1 mit 0,03 Extr. opii) in

Gelatinekapseln, durch welche bei gleichzeitiger Mund-

pflege Stomatitis mcrcurialis selbst bei längerem Ge-

brauch (z. B. 6,0 in 10 Tagen) verhütet werden kann.

Durchfälle und Nierenreizung wurden in keinem Falle

beobachtet. Jedenfalls ist dies der vorsichtigen Dei-

ning zu danken, da Jenckes (9) bei 0,5 Calomel pro

die, 4—5 Tage verabreicht, constant heftige Dara-

reizung und mehrfach Stomatitis constatirtc.
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14. BlYi.

I) Harnack. Erich (Halle), Leber Bleiresorption

in Beziehung zur Galle und acuten Bleivergiftung.

Deutsche med. Wocheuschr. No. 1. — 2) Lewin. L.,

D r Puls bei der acuten Bleivergiftung. Ebenda*. No. 12.

5.177.— 3) Da Costa, Rapidly occurring hemiplegia

in acute Icad-poisoning. Amer. journ. of med. sc. Febr.

p. 127. — 4) Wood, Casey A. (Chicago), A case of

lead poisoning presentiug somc unusual eye Symptoms.

Amer. med. news. May 29. p. 700. (Ptosis und Aus-

wirtsdrehen des Bulbus bei einem 66jährigen Maler,

der \f> Jahre mit Bleiweiss gearbeitet hatte und wieder-

holt an Colikaufällen, aber bisher nicht au Paralyse

glitten hatte; dabei gleichzeitige Beschränkung des

(iesichtsfeldcs und Abnahme der Sehschärfe auf dem
.inen und Herabsetzung der Pupillarreflexc uud Ver-

»jsfhensein der Ränder der Sehnervcnpapille auf beiden
Augen: das Auftreten der Störungen Dieb einem von

zweitägigen Schmerzen im Kopfe gefolgten Anfalle

v-heint auf centralen Ursprung hinzuweisen.) — 5)

Pel. P. K. (Amsterdam), Zur Aetiologie der Bleiver-

giftung, fentralblatt für innere Medicin. No. 23. —
t> Charcot. J. B. und P. Yvon, Sur une cause

igtorei d'intoxication saturnine. Fabrication des fleur>

irt. tirielles. Rev. d'hyg. p. 229. — 7) Vucetic, Ni-

colaus (Belgrad), Kit» Bleiprojcctil durch 18 Jahre und
2' , Monate festgekeilt mit resultirender chronischer

Bleivergiftung. A I Ig. Wien. med. Zeitg. No. 20. (Fall

eines 1876 in der Schlacht von Jawor verwundeten
Serben, bei welchem eine Kugel im Oberschenkel stecken

geblieben war. ohne durch die Sonde nachgewiesen zusein

;

die bei dem Kranken auftretende Cachexic uud Coliken

wurden 1894 durch Nachweis des Bleisaumes als Sa-

turnismus erkannt und schwanden nach opera-

tiver Entfernung des im Knochen eingekeilten und
in die Markhöhle hineinragenden Projectils). —
M Rüge, Hans (Berlin), Anatomisches und Klinisches

über den Bleisaum. Deutsches Archiv f. klin. Med.
Bd. 58. S. 287. — 9) Abram, John Hill (Liverpool),

Tbrec cases of lead poisoning, with note of a simple
me tbod for the detection of lead in organic fluids.

Larcet. Jan. 16. p. 164. (Empfehlung der Magnesium-
immoniumoxulatprobc des Harns zum Nachweise von
Pb in Vergiftungsfällen.) — 10) Nobecourt. Rapports
de l'intoxication saturnine et de la goutte. Sem. med.
Xo. 7. p 49. (Verdienstliche Uebersicht.) — 11)

Chevallier, Contribution ä IVtude de la goutte chez
!•-> saturnins. These. Paris. — 12) Alvazzi-Del-
frate. Luciano, Saturnismo cronieo e uleera duodenale.
• iaiz. med. di Torino. No. 7. Annali di Chira. Giugno.

p. 265. — 13) Carson, H. W., A case of lead poisoning

Diplicated by ulcerative Colitis. Lancet. Sept. 4.

p, 595. — 14) Ceni, Carlo, lieber die Pathogenese der
ßleiläbmung. (Aus Hitzigs psvehiatr. Klinik.) Arch.
f. Psychiatrie. Bd. 29. IL 2.'— 1.*») Buber, Oscar,

My.kymie in einem Falle von Bleiläbmung. (Aus
NVusser's Klinik.) Ncurol. Centralbl. No. 15. — 16)
• route, La parotidite saturnine. Gaz. hebdom. de
med. No. 19. p. 417. - 17) Fialon, De la cirrhose

du foie chez les saturnins. These. Paris.

Uarnack (1) hat den LVbergang von Blei in

die Leber nach Einführung von Bleizucker in

den Magen studirt und gefunden, dass der Bleigehalt

der Leber weit geringer ist, als es nach den früheren

Versuchen von Annuschat (1877), der nach iuterncr

Einführung von 1,0 Bleizucker nach 2 Stuuden in der

Leber fast 70 mg Pb, also fast C* der eingeführten

Bleimenge constatirte. H. fand bei seinen durch Ver-

blutenlasseu der Thiere getödteten Kaninchen nach Ver-

giftung mit 1,0 Bleizucker nur etwas über 1 mg. also

•»mal weniger als Annuschat.

Der Grund, weshalb Annuschat höhere Zahlet)

erhielt, liegt zum Thcil darin, dass er, indem er aus
der nach Zerstörung der Leber mit HCl und Kalium-
chlorat resultirenden Flüssigkeit fällte und den ge-

sammteu Niederschlag mit rauchender Salpetersäure

oxydirtc, trocknete, glühte und wog. das in der Leber
enthaltene Kupfer mitbestimmte, ferner darin, dass er

mit Gallenfistelthieren operirte, wodurch die Resorption

gehindert wird, so dass auch Uarnack bei Bestimmung
des Bleies als Sulfat bei Katzen mit Gallenfistel 2.9 mg
Pb in der Leber fand. Doch sind beide Factoren nicht

ausreichend, um Annuschat 1

* exorbitante Zahlen zu

erklären.

Der behindernde Einfluss, den die Anwesenheit von

Galle auf die Pb-Resorption ausübt, ist ohne Zweifel

auch für andere Metalle vorhanden und von den Gallen-

säuren abhängig, indem neutrale Lösungen gallensaurer

Alkalien durch die meisten einfachen löslichen Salze

schwerer Metalle, besonders intensiv durch Bleisalze,

demnächst durch Kisenoxydsalze, Silber- und Queck-

silberoxydul- und -oxydsalze, nicht durch Quecksilber-

chlorid, schwach durch Kupfer- und Ziuksulfat gefällt

werden.

Die von Uarnack bei den von ihm mit Bleiacetat

vergifteten Thieren beobachtete gesteigerte Pulsfrequenz,

die bei Katzen bis 300 Schläge und darüber betragen

kann und als Ausdruck der caustischen und entzün-

dungserregenden Wirkung im Magen und Darm leicht

erklärlich ist, führt ihn zu der Annahme, dass auch

beim Menschen Pu I sbesch leu niguug bei acuter

Vergiftung mit Bleiacetat die Regel sei. Sicher

kommt aber auch, wie Ref. 1862 in seinem Handbuche

der Toxicologic nachwies, in einzelnen Fällen bedeu-

tende Pulsverlangsamung, und zwar nicht bloss in lang-

sam verlaufenden Vergiftungen vor, mitunter auch ganz

normale Pulsfrequenz, und nach den Zusammenstellun-

gen von Lew in (2) ist weniger die Zahl der Puls-

schläge, als deren Qualität, die sich mit der Beschaffen-

heit im Collaps deckt von Bedeutung beim acuten

Saturnismus.

Zur Aetiologie der Bleivergiftung sind die

von Pel (5) mitgctheilten Fälle bemerkenswert!), weil

sie bisher nicht oder doch überaus selten vorgekommene
Gelegenbeitsursachcn kennen lehrcu. In dem erstcu

Falle, der auch symptomatologisch von Iuteresse ist,

weil die erste Erscheinung der Vergiftung eine Neuralgie

der Testikcl war, wozu sieb dann später Schulter- und
Leibschmerzen gesellten, hatte ein in einer Fabrik von
Militärscbuheu beschäftigter Mann die zum Benageln
verwendeten verzinnten Nägel bei der Arbeit haufen-

weise in den Mund genommen und infolge des Blei-

Khaltes des Zinns Bleicolik bekommen. In dem zweiteu

ill war die Erkrankung bei einem Cigarrenarbeiter

dadurch entstanden, dass er die Cigarren auf einem mit

einer bleihaltigen zinnernen Platte bekleideten Brette

rollte und beim Abschneideu das benutzte Messer jedes-

mal in den Mund steckte, wobei auch noch kleine

Mengen Blei mittelst der auf der Platte hin und her

geriebenen Häude in den Mund gebracht wurden. Der
dritte Fall betrifft einen als „Yersteller", d. h. mit dem
Einfassen kleiner Diamanten in Bleimasse, die in

warmem Zustande mit den während der Arbeit mit

Speichel benetzten Fingern geknetet wird, beschäftigten

Arbeiter, bei dem die Affection jedoch erst nach
15 Jahren eintrat. Bei allen drei war der characte-

ristischc Bleisautn constatirt. Grössere Wichtigkeit hat

die von Charcot und Yvot (6) constatirte Blei-

erkrankung (Colik. Paralyse) bei den mit der Fabrica-
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tion künstlicher Blumen beschäftigten Personen,

wobei zur Herstellung der Blätter mit einer Mischung

von Bleiehromat und einem blauen Farbstoffe impräg-

nirtes Papier benutzt und mit der Zunge beleckt wird.

Im Handel kommt gelbgrünes bis blaugrüncs Papier

vor, das in einem 0,26 breiten und 0,50 m langen

Bogen 0,U7 bis 0,888 Pb, entsprechend 0,23 bis 1,882 g
Bleiehromat enthalten kann. In der Blumcnfabrication

dient übrigens das Bleiehromat auch zur Herstellung

von Papier zu gelben Blumen und Pistillen.

Kuge (8) hat bei mehreren Bleikranken der Ber-

liner Charit*: den Blcisaum microscopiseh und micro-

chemisch uutersucht und aus Schwcfelblei bestehend ge-

funden, wie dies das Verhalten gegen Wassersuperoxyd-

lösung deutlich zeigte. Die von Hilton Faggo (Ber.

1876. I. 407) angegebene Ablagerung in den Ge-

fassen konnte R. nicht bestätigen, wohl aber fand er

sie in dem Endothel der Capillaren, dicht den Kernen

auliegend, und in unmittelbarer Nähe der Gefässe, so

dass an der Richtigkeit der Fagge'schen Ansicht, es

handle »ich um das Product von Schwefelwasserstoff

und einer löslichen circulirendeu Bleiverbindung, nicht

zu zweifeln ist. Die Gefässe erschienen dabei verdickt

und starrer als gewohnlich, die Lumina vereugert.

Zur Vertheilung des Blei in den einzelnen

Organen ist eine von Marsdcn und Abram (9) aus-

geführte Untersuchung der Leichenteile eines au Coma

saturninutn zu Grunde gegangenen Arbeiters hervorzu-

heben. Ks wurden electrolytisch im Gehirn 0,0020 p('t.

(in der weissen Substanz 0.0018, in der grauen Sub-

stanz 0,0022), in der Leber 0,0008, in den Nieren 0,0002,

im Magen 0,0013 pCt. Pb ermittelt.

Alvazzi- Delfrate (12) legt im Anschlüsse an

zwei bei Anstreichern beobachtete Todesfälle in-

folge eines runden perforirenden Duodenalgeschwür
dar, dass der chronische Satumismus eine Reihe gün-

stiger Bedingungen für die Entstehung solcher Ge-

schwüre schaffe. Als solche bezeichnet er, abgesehen

von der Elimination des Bleis durch die Magenschleim-

haut, die Wirkuug auf die glatteu Muskelfasern der

kleinen Blutgefässe, woraus Vasoconstriction und Anä-

mie in einem gegebenen Gefässbezirke resultirt, die

beim Saturnismus von einzelnen Forschern constatirten

trophischen Alterationen der Nerveuplexus der Darmhaut

und die vou Lepidi-Chioti betonte starke Gerinnungs-

fähigkeit des Blutes bei Bleivergiftung.

Carson (13) ist geneigt, die von ihm beobachtete

hochgradige Colitis mit starkem Blutabgang, der

Collaps und Tod im Gefolge hatte, bei einem Blei-

kranken nicht nach dem Vorgänge von Tanqucrel

als Cumplicatiou. sondern als Folge einer durch die

von Blei abhängige directe oder von den Centren aus-

gehende Gcfässcoutraction bedingten Ernährungsstörung

der Darmschleimhaut anzusehen. Die von Tanquerel

als diagnostische Criterien angegebenen Zeichen (Schwel-

lung des Abdomen, persistenter, durch Druck zuneh-

mender Schmerz, der sich mehr allgemein und an ein-

zelnen Stellen intensiver geltend macht und nach Ein-

tritt von Stuhlgang nicht verschwindet) werden von C.

bestätigt.

Im Anschlüsse an die Resultate der microscopi-

sehen Untersuchung von Gehirn. Rückenmark, Muskeln

und peripheren Nerven eines an Paralysis satur-

nina leidenden Mannes kommt Ceni (14) zu der An-

nahme der peripheren Natur des Leidens. Für wiche

spricht in erster Linie das Missverhältniss zwischen dm

centralen und peripheren Alterationen, indem im Ge-

hirn und besonders im Rückenmark nur diffuse fettig

körnige Degeneration der Ganglienzellen und leichte in

kleinen Herden zerstreute chronische Encephalomye-

litis, dagegen an den peripheren Nerven mehr oder

weniger aeeeutuirte auf den grösstcu Theil der Nerven

verbreitete Neuritis sich fanden- In den Centren «ar

die Veränderung überall gleichförmig, dagegen betraf

die Veränderung peripher an einzelnen Stellen (Xn.

radiales und mediani) -
:, der Nervenzellen, au anderen

weit weniger. Central war der Nervenfortsatz uormal

und die Alteration auf die Ganglienelemcnte in den

Protoplasmafortsätzen und im Zellkörper beschränkt,

ein Umstand, der auf den Ausgang von den Gefäßen

hinweist, an denen selbst deutliche Fettdcgeuerari.!i

der Waudung, leichte Infiltration uud geringe pemas

culäre Proliferatien deutlich war. . Im Kleinhirn war n

Degenerationen nicht nachzuweisen.

Interessant ist das von Buber (15) beobachtet!

Vorkommen von Myokymie bei Blei Vergiftung,

die. wie bei anderen Nervenaffectionen, mit gesteigert, r

mechanischer Erregbarkeit der Muskeln und ebenso mit

starker Steigerung der electrischen Reizbarkeit einzelner

Muskeln, z. B. der Tricipites, deren Reizung anhaltende

tetanische Zusammenziehung bewirkte, einherging, aber

nur bei dem höchsten Grade der Contraction schmeu

haft war. Während das Fehlen der Schmerzbafti|[kei!

und die hochgradige Steigerung der directen Muskel-

erregbarkeit auf periphere Störungen hinweist, scheint

die Ausbreitung des Processes über Rumpf und Eiir>-

mitäten, das sprungweise Auftreten in den verschie-

densten Muskelgebieten, die Aehnlichkeit des Verhalten

der Muskeln im Verlaufe der progressiven spinalen

Muskelatrophie und anderer spinaler Affectionen t. B.

Syringomyelie für eine spinale Irritation zu sprechen

Als acute saturnine Hemiplegie, die wohl

zu unterscheiden ist von den bei mehrjährigen Blei

kranken vorkommenden Fällen cerebraler Apoplexe

mit halbseitiger Lähmung, führt Da Costa (8) einen

Fall vor, wo eine 35jährige. bisher ganz gesunde fm
nach 3 tägigem Aufenthalte in einem Hause, wo Zimmer

frisch gestrichen wurden, nach intensiven Kopfschmerzen

an den rechten oberen und unteren Extremitäten ge-

lähmt wurde. Nach Nachweis des Bleisaumes und v^ n

Pb im Harn trat rasche Genesung unter Jodkaliuni

behandlung ein. Die Hemiplegie war mit Steigerung

der Reflexe, dagegen nicht mit Hemianästhesie ver

bunden; Colik, Arthralgie u. s.w. fehlten.

Mit dem Namen Parotiditis saturnina wird

die 1878 zuerst von Renault beschriebene und viel

fach als Drüsenhypertrophie angesehene, später

von Valcnee auf Grund der bei einer Scction con-

statirten Wucherung des Bindegewebes, vorwaltend u

der Umgebung der intralobulären Gänge, als ebronisobe

Entzündung aufgefasste. gar nicht selten bei Blei-

kranken zu beobachtende, mit oder ohne Schmeneü

verlaufende Schwellung der Ohrspeicheldrüse belegt

die aufallsweise, meist gleichzeitig mit Colik oder üb-
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mung eintritt und mitunter stationär wird, wo dann

die Drüse die Grösse einer Orange erreichen kann, mit-

unter, besonders bei dem Aufhören der Einwirkung des

Bleis, später verschwindet. Croutes (lfi) fand Paro-

tidensehwellung bei 33 Bleikranken der Pariser Hospi-

täler 5 mal, auch gaben verschiedene Patienten an,

•rijher daran gelitten zu haben. Hei Thieren lässt sieh

Parotitis durch Bleifütterung nicht hervorrufen. Als

! rviche des Leidens, das meist erst sehr spät (nach

1U Jahren), mitunter aber schon nach 8 monatelanger

Beschäftigung mit Blei, vereinzelt sogar als erstes

fyaptom des Saturnismus auftritt, wird die Ausschei-

duug des Bleis durch die Speicheldrüse angesehen:

ij.*-h nimmt C. an, dass darin nur ein prädisponirendes

Vmiirnt liege und die Recrudescenzen der Parotitis

durch Infcction von der Mundhöhle aus Zustande-

kommen, da diese sehr häutig mit Stomatitis gleichzeitig

vorkommt. Mitunter soll sie auch bei Einleitung einer

.Mkaliumcur auftreten. In mehreren Fällen fand sieh

.vueh Atrophie und Schmerzhaftigkeit der Testikel:

häufig kommt auch gleichzeitige Schwellung der Sub-

mnillaris vor. Die Parotidenschwellung ist meist beider-

»titig: die Palpation ist nicht schmerzhaft, ergiebt aber

gesteigerte Resistenz des lobulären Gewebes der ganzen

Krise oder einzelner Lappen. Die Kieferbewegung ist

nicht -.chmerzhaft, bringt aber mitunter Zunahme des

PniseDvolumens zuwege. Durch die Fiebcrlosigkeit und

die Anamnese unterscheidet sich die saturninc Parotitis

ton Mumps, durch die Doppelseitigkeit von der bei

Infi ctionskrankheiten vorkommenden Entzündung.

Das Vorkommen sa tu min er Leber c i rrhose
ffird von Fialon (17) betont, besonders im Hinblick
auf solche Fälle, in deueu Alcoholismus ausgeschlossen
«erden kann und das Leiden gleichzeitig mit Bleieolik

Kr Bleiparalyse eintritt, und auf die nach längerer

Bleizufuhr bei Thieren zu constatirende Alteration der
Lerer. Bei saturuincr Cirrhose des Menschen sollen die

V- rinderungen der Lebeizellen. gewöhnlieh in einfacher

Atrophie mit Erhaltung des Kerns, seltener in Fett-

iegeneration oder Pigmcntablagerung bestehend und
besonders an der Peripherie der Lappen hervortretend,

angesprochener als bei Alcoholcirrhose sein.

15. Kupfer.

1) Baum und Sceliger, Steht die Menge des
resorbirten Kupfers in proportionalem Vcrhältniss zur
M^nge der per os verabreichten Kupfcrsalze? Arch. f.

wisseusch. Thierheilk. Bd. 23. H. 2 u. 8. — 2; Dic-
selbeu. Geht das dem Körper per os einverleibte

Kupfer auch auf den Foetus über? Dt.srh. thierärztl.

Wochen sehr. No. SC u. 37. — 3) Trolldenier. Die
Wirkungen des Kupfers auf Leber und Nieren. Arch.
f. wissensch. Thierheilk Bd. 23. H. 3 u. 4. — 4)
Ha um und See liger. L'eber die verschiedene Giftig-

keit einiger Kupferpräparate. Ebenda*. Bd. 23. H. 6.

5) Dieselben, Die chronische Kupfervergiftung.
Ebendas. Bd. 24. H. 1 u. 2. — 6) Koldewey,
Arnold, Ueber die physiologische Wirkung des Kupfers.
8. 80 Ss. Diss. Berlin. (Zusammenstellung.) — 7)
S ihbatani, L. (Turin). Alcunc osservationi sul solfato

e sul cloruro cupro-ammonico. Annali di Chim. Agosto.

p. 338. (Chemische Untersuchungen über Cuproam-
TtioniuniTerbiudungen.)

Baum und Sceliger (1) haben in Fütterungsvcr-

neaefl mit Kupfersulfat bei Schafen und Hunden das

interessante Resultat erhalten, dass die Resorption

Ton Kupfersalzen bei Verabreichung kleiner Gaben

fast vollständig ist, so dass nur Spuren Cu mit dem

Kothe abgehen. Die Grösse der Resorption und Wieder-

ausscheidung ist, wenn man längere Zeit hindurch

kleine Tagesgaben Kupfersalze verabreicht hat. von der

Menge der per os verabreichten Kupfersalze unabhängig,

so dass bei Einführung grösserer Dosen in der Regel

nicht mehr, ja sogar sehr häufig weniger Cu resorbirt

wird als bei Verabreichung geringer Mengen. Dabei

lässt sich in Bezug auf die Resorption weder bei ver-

schiedenen Thieren, noch bei den einzelnen Versuchs-

thieren Gleichmässigkeit oder Gesetzmässigkeit con-

statiren. Nach längerer Verabreichung kleiner Tages-

gaben kann mau die tägliche Kupferdosis allmälig be-

deutend (bei Hunden von 0,123 auf 0,5) steigern, ohne

acute Krankheitserscheinungen zu verursachen, voraus-

gesetzt, dass man die Dosis massig erhöht und die er-

höhte Dosis eine Zeit lang weiter giebt. Die Ursache

der NichtSteigerung der Cu-Resorption nach Verab-

reichung grösserer Mengen bei Thieren, denen vorher

längere Zeit kleine Gaben beigebracht wurden, suchen

B. und S. in der durch letztere nach Ausweis zahl-

reicher Sectioncn bewirkten catarrhalischen Entzündung

der Dünndarmschleimhaut, deren Resorptionsvermi.gen

dabei herabgesetzt wird.

Den Uebcrgang von Kupfer in den Fötus
trächtiger Thiere. denen Kupfervitriol in erheblicher

Menge mehrere Wichen intern beigebracht wurde, con-

statirten Baum und Seeliger (2) an den Jungen einer

Hündin, welche 6 Wochen vor und 12 Tage nach dem

Weifen täglich 0,25 Kupfersulfat erhalten hatte. Der

Umstand, dass die Leber eines am Tage nach dem

Wurfe getödteten Jungen Vi— Vs weniger Cu enthielt

als die zweier nach 3 Wochen verstorbener, scheint die

Annahme zu rechtfertigen, dass den letzteren auch durch

die Milch des Mutterthiercs, welche ihre ausschliessliche

Nahrung bildete, Cu zugeführt wurde. Auffällig ist die

ausserordentlich geringe Entwicklung der gesäugten

Jungen, die bis zu ihrem Tode nicht laufen lernten und

bei denen neben hochgradiger Schwäche vom 10. Tage

an tonische Krämpfe des ganzen Körpers und besonders

der Nackenmuskeln, Trismus. elonischcr Krampf und

Aufblähung (ohne nennenswerthe Verstopfung) auf-

traten, die, wie der Tod, auf Cuprismus bezogen werden

müssen.

Trolldenier (3) bestätigt die frühen; Angabe

Ellenbcrger's, dass Kupferverbindungen schwere

chronische Vergiftung, deren anatomisches Substrat

Trübung und fettige Degeneration der Leberzelleu, Ein-

lagerung von Hämoglobin und dessen Derivaten in und

zwischen jene nebst Icterus der Leber und des Körpers,

sowie parenchymatöse Nephritis mit erheblicbeu Ver-

änderungen des Hämoglobins ist, hervorrufen. Weitere

Versuche mit allmäliger Zuführung von verschiedenen

Kupfersulfaten (Kupferhämol, Acetat, Sulfat und Oleat)

ergaben, dass der Grad der Veränderungen der Leber

uud Nieren sehr variirt und diese mit einfacher paren-

chymatöser Trübung beginnen, die bei intensiverer Ein-

wirkung in parenchymatöse und fettige Degeneration

Digitized by Google



358 HtSEMANN, PHAUMA(OLn<lIK tTND ToXK'OLOOlE.

übergebt, die ihrerseits zu Atrophie der Parenehyra-

zellen oder zu mehr oder weniger hochgradigem Zerfall

der Zellen und ihrer Kerne und schliesslich zu voll-

ständiger Zellnecrose führen kann. Hochgradige Ver-

änderungen sind gewöhnlich mit Bindegewebswucherung

verbunden. Ausserdem sind Stauungscrscbeinungen

(vielleicht in Folge Herzschwäche) und in verschieden

hohem Grade fa9t constant Ablagerung von Blutfarb-

stoffderivaten, Hämatoidin und besonders Hämosiderin-

müssen vorhanden. Die Veränderungen betreffen nie-

mals das ganze Organ, sondern einzelne Theile, die

auch in verschiedenem (irade betroffen werden, und

sind keineswegs immer der Dosis und der Länge der

Verabreichung proportional. Die bedeutendsten Ver-

änderungen wurden nach Cuprum oleinicum beobachtet,

womit auch die aus weiteren Versuchen von Baum und

Seeliger(4) hervorgehende Differenz der Toxicität

der Kupfersalze überhaupt übereinstimmt, indem offenbar

das Olcat das Sulfat und Acetat an Giftigkeit überragt.

Besonders giftig ist dieses Salz für Katzen, die nach

Dosen mit gleichem CuO-Gehalt wie diejenige anderer

nicht tödtlich wirkender Kupferverbindungeu schon inner-

halb HI—24 Tagen zu Grunde gingen, während danach

Hunde zwar mitunter in 20—25 Tagen, in anderen

Fällen aber erst nach 220 Tagen oder überhaupt nicht

zu Grunde gingen. Für Katzen ist auch Kupferacetat

giftiger als Kupfersulfat, das bei Hunden den gleichen

Grad der Wirkung hat. Kupfcrhämol hat selbst in

sehr grossen Gaben kaum nachweisbaren gesundheits-

schädigenden Einfluss. Da die Veränderungen des Darms

beim Oleat nicht intensiver als bei Sulfat und Acetat

sind, scheint der tödtliche Effect auf die Einwirkung

auf Gehirn und Stoffwechsel zu beziehen zu sein. Die

ermittelten Mengen von Cu in Leber waren der Giftig-

keit in keiner Weise proportional (Sulfat 0,0076, Kupfcr-

hämol 0,0177, Acetat 0.011 und Oleat 0,0049).

16. Eisen.

1) Cloetta, M., Uebcr die Resorption des Eisens

im Darm und seine Beziehung zur Blutbildung. (Strass-

burger pharmacol. Laboratorium.) Arch. f. experim.

Pathologie. Bd. 38. S. 161. — 2) Macallum, 0. B.

(Toronto), A new mcthod of determiniug between
organic and inorganic Compounds of iron. Journ. of

Physiol. Vol. 22. p. 92. — 3) Henry, Fredcriek P..

Martial medication. Philad. Reporter. Apr. 24. p. 513.

(Vortrag in der medicinischen Versammlung des Woman's
Med. College of Pennsylvania über Eisentherapic bei

Chlorose, wo H. die unorganischen Präparate bevorzugt,

und anderen Krankheiten.) — 4) Hullara, Luigi

(Palermo), Sülle transformazioui chimiehe dci metalli

pesanti nelle vic digestive e contributo all' assorbimeuto

del ferro medieinale. Arch. di Karmacol. Fase. 4.

p. 160. — 5) Lepine, R., Sur Labsorption du fer et

sur les injections sous-cutances de sels de ce metal.

Semaine med. No. 25. p. 197. — 6) Viaud, Le fer

vegätal. Bull. gen. de thür. May 9. p. 264. (Em-
pfiehlt auf einem mit Eisenrost imprägnirten Boden ge-

wachsene Vegetabilien. welche Eisen in organischer

Bindung enthalten, als Rcconstituentia.) — 7) Israel
(Medenau), Welches Eisenpräparat soll man bei Chlorose

BU1wenden? Tlurap. Monatsh. Jan. S. 21. (Empfiehlt
Liquor Ferri sesquichlorati zu 1—3 Tropfen in einem
Weinglase voll Wasser 3 mal täglich nach der Mahlzeit
als gutes und billigstes Eisenpräparat.) — 8) Gell-

horn, Zur Frage der Eisentherapic. Ebcndas. Mai.

S. 241. (Günstige Erfolgo mit Liquor Ferri albuniinati

und Liquor mangano-ferri-peptonati Gude, dass sowoLI

bei Chlorose als bei Anämie nach Blutungen und bei

anämischen Neuralgien gute Dienste leistete). —
9)

Roos, E. (Freiburg), Ueber Eisensomat09c. Ebendiv

Sept. S. 5S8. — 10) Fo erst er, Hermann. Welche

Rolle spielt der Chlorcomponent in der Wirkung des

Eisenchlorids, gr. 8. 58 Ss. Diss. Greifswald.

Nachdem zuerst Kunkel den L'ebergang von Eisen

aus Liquor Ferri albuminati in die Leber bei jutigeu

Hunden analytisch nachgewiesen bat. ist jetzt auch im

Strassburgcr pharmacologischcn Laboratorium dun-h

Cloetta (1) der Beweis, dass anorganisches

Eisen resorbirt werde, in analogen Versuchen untrr

Anwendung von Eisenlactat geführt worden, wodurch

der letzte Zweifel an dieser von den Therapeuten stets

festgehaltenen Thatsachc insofern beseitigt ist, als man

in dem Kunkel'schen Versuche die Bildung einer ge-

wissen Menge Ferratin in Liquor Ferri albuminati unter

dem Einflüsse des in der Flüssigkeit enthalteneu Alkai:

als Grund der Resorption ansehen könnte.

Die Versuche wurden an neun jungen Hunden ab-

geführt, die, nachdem sie 5 Wochen ausschliesslich von

der Mutter ernährt, dieser weggenommen und mit hin-

reichenden Mengen Milch gefüttert wurden, die bei drei

mit 35 und später 40 mg Fe in Form von Ferratin

bei den anderen mit derselben Menge Fe in

Form von Eisenlactat und bei dem Rest ohne

Eisenzusatz verabreicht wurde. Von drei am 17. Tag-

getödteten Thieren ergab sich das ausschliesslich mit

Milch gefütterte schon durch die intensive Blässe der

Organe (bei stärkerer Entwicklung des Fettpolsters] als

eisenarm, wie dies auch die mangelnde Roaetion mit

Schwefelammon im Magcnfiltrat, Leber und Milz und

die sehr undeutliche Reaction der Darmschleimhaut und

des Darminhalts erwiesen. Bei den mit Lactat und mit

Ferratin gefütterten Hunden gab es reichliche Eiset-

reaction im Magen- und Darminhalt, sowie in der Darm

Schleimhaut, am stärksten im Duodenum, ebenso in

Milz und Leber, wo jedoch bei dem Eiseulactathuni

die Reaction bedeutend schwächer war. Als Fe-Gchn':

in 100 Th. Trockensubstanz der blutleeren Leber er-

gab sich bei dem ausschliesslich mit Milch gefütterten

Hunde 1,4 mg, bei dem Ferrolactathunde 10,4 mg und

bei dem Ferratinhunde 23,4 mg; im Blute wurdta

21,0 mg bei dem Milchhundc, 41,7 mg bei dem Fem'

lactatbundc und 40,5 mg bei dem Ferratinhunde titrin

Bei deu übrig gebliebenen Hunden wurde nach 18 Tagen

das Hämoglobiu bestimmt, das sich bei den Milrh-

hunden nur auf 24—35, bei den Ferrolactathunde!)

auf 94—99, bei deu Ferratinhundcn auf 93-99 p< t

stellte.

Cloetta's Versuche beweisen zur Evidenz, dau

anorganisches Eisen nicht bloss, auch bei völliger In-

tegrität der Schleimhaut des Tractus, resorbirt. sonders

auch zur Bildung von Hämoglobin verwandt wird ond

dass sich nach ihm ebensoviel Hämoglobin im BMc

findet, wie bei der Darreichung von Ferratin, wenn aueh

die Menge des resorbirten Ferratins nach Maassgabe

in der Leber vorhandenen Fe grösser ist. Dass beim

Ferratin durch dies in der That bestehende Freiwerden WS

Fe durch die Salzsäure des Magens dessen Resorption ••

fähigkeit nicht beeinträchtigt wird, geht daraus berw,

dass auch bei nachträglicher Darreichung von N'atrium-

bicarbonat die Resorptionsgrösse (etwa 20 pCt.) Bfi

gleich bleibt. Diese Resorptionsgrösse ist für Ferratin
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md nach weitereu Versuchen von Cloetta die näm-

liche in unterbundenen Darmsehlingen, während eine

Resorption anorganischen Eisens aus solchen nach Voit

nicht statthat, ein Umstand, der für die Annahme

«pricht, dass das anorganische Kisen, nachdem es durch

die Salzsäure des Magens in Lösung gebracht, sich mit

fciteiss zu einfachen Albumiuaten (Acidalbuminatcn)

lerhiudet, die gelöst den Pylorus passiren. Die von

«lau Ic beim Kaninchen bei Eisenchlorid constatirte

Bmduag au Kohlehydrate lässt sich, selbst wenn sie

wirklich ausschliesslich wäre, nicht auf Carnivoren und

'itimiforen a priori übertragen. Die von Gaule und

i,
1 ai ticke angegebene Localisation der Eiseuresorption

auf das Duodenum auf eine Spccifität der Epithelzcllen

iti Duodenum beziehen zu wollen, ist Dach den Ver-

buchen mit Dünndarmschlingen nicht wohl möglich, da

Ferratin auch in diesen resorbirt wird, wenn nicht

pme Mengen von Pancreas und Galle vorhanden

,-jd. und hängt wahrscheinlich mit der fällenden Wir-

kung des Schwefelwasserstoffs im Dünndarm zusammen.

Ob da> in den Zellen körnig auftretende Eisen gelöst

NMrMrt und in der Zelle körnig niedergeschlagen sei,

»der ob es sich um Aufnahme fester Partikel handelt,

lisst sich nicht entscheiden.

Macall um (2) zeigt, dass das Ferratin des

ihudels und ebenso das Carniferrin keine orga-

nische, sondern unorganische Eiscnvcrbindungen sind.

Man erkennt dies daran, dass damit 0,5 proc. wässerige

I."sung von Häniatoxylinlösung ihre gelbe Farbe in

blauschwarz verändert, was weder Lösungen von Hämo-

itobin und Hämatin, noch von Ferro- und KerriCyaniden,

\her alle unorganischen Pe-Verbindungeu thun. Ebenso

„vti-Vcn Peptonate und Albutninatc, aber nicht das aus

der Ochseulcber dargestellte Ferratin zu den unorgani-

schen Verbindungen. Macallum hat mittelst seines

R-agens auch in der fötalen Leber und Milz und in

l'l.venten von Katzen. Meerschweinchen und Kaninchen

iii>rgatiisehes Eisen nachgewiesen.

Bullara (4) hat sich durch Versucht- überzeugt,

dass salpetersaures Eisenoxyd sich in Bezug auf

»cioc Resorption im Tractus ganz in derselben Weise

wrhaltc. wie das früher Cervello vom Eisenchhrid

m^egeben, indem es nach vorheriger Keduction zu einer

rVrroverbindung sich in eine organische, keine Fe-Keac-

tion gebende Eiwcissvcrbindung umwandle. Die Rc-

luetion lässt sich am besten nachweisen, wenn man

-.tatt Ei weiss Froschstückchen oder andere Gewebs-

botandtbeile mit Ferrinitrat oder Eisenchlorid in Con-

tact lilsst. wo man Reactionen auf Ferrosalze nach

-'Minuten erhält, während die Fcrrisalz Reactionen und

schliesslich alle Eiseureactionen, selbst die Sehwefel-

aminoniumreaction, völlig verschwinden. Im Magen und

besonders im Darmcanal wegen der Alkalinität tritt das

Authören der Fe-Reaction so rasch ein, dass die Re-

ducti.m nicht bemerkbar ist. Gegen die Hypothese

Bunge's, dass Eisensal/.e nicht resorbirt werden, weil

sie im Darm durch ILS in Schwefoleisen übergeführt

werden, wendet Bullara die von ihm constatirte That-

sache ein. dass bei Hunden, deren Fäees infolge von

Milchfütterung weiss geworden, sich auch nach Einfüh-

rung von Ferratin per os oder subcutan alsbald Schwarz-

färbung der Fäccs einstellt, so dass auch dieses Prä-

parat nicht resorbirt werden könnte.

Bullara ist geneigt, eine analoge Art der Re-

sorption für andere Metalle zuzulassen, da wenigstens

beim Quecksilber, wenn Sublimat in Berührung mit

Eiweiss gebracht wird, die Hg-Reactionen verschwinden,

nachdem vorher eine auf Hydrargyrovcrbindungen hin-

weisende kanariengelbe Färbung mit Jodkalium hervor-

trat. Die Aunahme, dass sich Calomel im Tractus unter

dem Einflüsse von Chlornatrium oder Salzsäure in Subli-

mat umwandle, hält ß. für unrichtig, da bei gleich-

zeitiger Einführung zwar Hyperämie, wie sie Calomel

allein hervorruft, aber keine Corrosion eintritt, auch

eine gelöste Hg-Vcrbindung nicht nachweisbar ist.

Lipinc (5), der im Gegensätze zu Bunge und

seinen Anhängern die Resorption der Eisensalzc und

spcciell auch der unorganischen als erwiesen ansieht,

empfiehlt auch die subcutane Anwendung der

Martialien. In einem Falle von schwerer Anämie

gasterointestinalen Ursprungs, der unter dem Einflüsse

interner Mittel (Eisen, Arsen, Knochenmark) sich stets

verschlimmerte, so dass das Hämoglobin auf weniger

als V« der Norm gesunken war, und Ocdem, Fieber

und Subdelirium letalen Ausgang vermuthen Hessen,

führt«; subcutane lujection von 0,12—0,15 Ferricitrat

pro die zu rascher Besserung und nach 1 Monat zu

völliger Wiederherstellung. L. empfiehlt 4proc. Lösung,

die keine localc Irritation bewirkt, wie dies die meist

empfohlene lOproc. Solution tbut, und warnt vor grösse-

ren Dosen, da schou 0,2 Ferricitrat subcutan Erbrechen,

Fieber und mehrstündiges Unwohlsein hervorrufen kann,

sowie vor dem Gebrauche bei Niereukraukeu und zu

Blutungen geneigten Personeu.

Roos (9) empfiehlt als neues Eiseupräparat die

Eise nsomatose. die in der Freiburger Kliuik in

Tagesdosen von 5—10 g in 2—3 Theileu beliebiger

Flüssigkeiten der täglichen Nahrung gelöst bei chlo-

ro tischen Mädchen auch in Fällen zu Mehning des

Körpergewichts und Hämoglobins, wo Eisenmagnesia-

pillen oder Liipior Ferri oxychlorati keinen Erfolg ge-

habt hatten. Tagesgaben von 10 g können Abführen

bewirken, bei 5.0 g wird die Stuhleutleerung regel-

mässig.

Foerster (10) sucht durch eine Reihe vou Pa-

rallclvcrsuchcu über die Wirkung von Eisen-

chlorid und Salzsäure in Dosen vou gleichem Cl-

Gehalte bei mehreren Greifswalder Studirenden den

Nachweis zu liefern, dass das Chlor bei der Eisen-

chloridwirkung nicht ohne Kinfluss ist.

Bei den Eisenchloridversuchen wurden in der

ersten Woche 20 Tropfen 0.5 proc. Eisenchloridlösuug

morgens, in der 2., 3. und 4. Woche morgens und
abends 15— 20—25 Tropfen, bei den Salzsäureversuchen

dieselben Mengen 2 proc. Salzsäure in gleicher Weise
genommen. Die Eisenprüfer eonstatirten durchgängig
Verschlechterung des Schlafes mit wüsten Träumen
und häufigem AuKehreeketi. auch Kopfschmerzen, Mü-
«iigkeit und Abgesehlageubcit {nur in 1 Veisuch, wahr-
scheinlich bei einem Dicht völlig Gesumicti, Besserung
des Allgemeinbefindens). Steigerung des Muskelgelühls

(in Vi der Fälle), Nasenbluten (in 1 Fall während des
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ganzen Versuches), Cougestionen ad eaput (1 mal, nach

dam Erwachen), Irregularität des Pulses und Abnahme
der Pulsfrequenz., die mitunter im Laufe der Versuche

wieder zur Norm ansteigt. Die Erscheinungen waren

viel weniger ausgesprochen, als bei früheren Versuchen

mit der doppelten Menge Kisenchlorid. Bei den Salz-

säureprobierern trat vereinzelt anfangs Besserung ein,

später bei allen wesentliche Verschlechterung des All-

gemeinbefindens, grosse Müdigkeit und Abgeschlagen -

heit, wohl im Zusammenhange mit Anorexie und
Störungen der Verdauung (Mageucatarrh), Obstruktion,

Leibschmerzen, Diaphoresc, ferner unruhiger Schlaf mit

wirreu Traumen und Zerschlagcnheit und Kopfschmerzen

am Morgen, bei Einzelnen abnorme Sensationen, beson-

ders Kriebelgefühl, im Bereich peripherer Nerven, häutig

Cougestionen, durchgängig Steigerung der Pulsfrequenz,

in einzelnen Fällen Steigerung der Diurese uud mehr-
fach üautaffeetioücu (Acne, Hautjucken).

[Buzdygan, Nicolaus, Der Einfluss des Eisens

auf die Secretion des Magensaftes. Medycyna. No. 23.

Nach zahlreichen Versuchen kleiner Dosen (0,20 pro

dosi) von Ferrum hydrogeni« reduetum. Ferrum carbon.

saccharat. und Ferrum jodatum bei anaemischen und chlo-

rotischAn Patienten, theils mit normaler Secretion (25 Ver-

suche), theils mit InsufT. secretoria et motoria ventriculi

(Uli Versuche), theils mit Hypersecretio digestiv«

(135 Versuche), steigert das Eisen it. Fällen, wo schon

während der Verdauung der Magensaft stark sauer ist,

die Acidität. Hierin erblickt H. den Grund, weshalb

anaemisehc und chlorotische Individuen mit Hyper-

secretio acida digestiva Eisen nicht vertragen.

Nur in Fällen, wo die Secretion der Salzsäure

normal oder vermindert ist, bringen Eisenproducte

wirklich Nutzen, da sie die Magenschleimhaut zur

Secretion der Salzsäure reizen. Statar (Krakau).

Jaworski, W.. lieber ein neues diätetisches Eisen-

präparat. Przegl. lekarski. No. 22.

Jaworski empfiehlt sehr warm das von Kwiat-

kowski in Sereth (Bukowina) gebraute eisenhaltige

Bier, das als „ stärkeres" und „schwächeres" in den

Handel kommt.

Beide enthalten 4,07 pCt. Aleohol, 8,03 pCt, Ex-
tractivstoffe, 0,21 pCt. C02 , und das schwächere
0,0317pCt.: das stärkere 0,U«44pCt. Eisenverbindungen.
Ein Liter des schwächeren enthält also G2ö Galerien
und 0,81 (iramm Eisen, des stärkeren dagegen ebenfalls
fi2.

r
) Calorien und 0.G4 Gramm Eisenverbindungen.

Die Verbindung von Eisen mit Bier erklärt J. für

eine sehr glückliche, da das Eisen sieh liier unter sehr

günstigen Resorptionsverhältnissei. befindet. Das Eisen-

Bier, welches von Kranken sehr gut vertragen wird,

ist nach .1. nicht nur ein Medicament, sondern auch

ein Nährmittel, das sogar die Milch übertrifft, da ein

Liter der Letzteren blos 610 Calorien entspricht.

Trzebirky (Krakau).]

17. Aluminium.

Döllken, L'eber die Wirkungen de- Aluminiums
mit besonderer Berücksichtigung der durch d(U Alu
minium verursachten Läsionen im Centralnervensystcm.
Archiv für exp. Pathol. Bd. 40. 11. 1 u. 2. S. 9S.

[Marbarger pharmacol. Institut.)

Döllken bringt eine die früheren Studien von

Sien. (Ber. 18%. 1. erweiternde Studie über die

.OOIK UND ToXICOLOGIE.

giftige Wirkung des Aluminiums, welche insofern

auch practische Bedeutung besitzt, als einzelne

zu chirurgischen Zwecken empfohlene Aluminium^-

bindut.gen, z. B. Aluminium acetico-tartaricum, toq

Wunden aus giftig uud bei Kauiuchen schon in wenige

Tagen tüdtlich wirken können.

Nach D.'s Versuchen mit Aluminiumnatriumsultat ist

dieses bei Hunden. Katzen, Kaninchen. Ratteu uud

Meerschweinchen von gleicher Toxieität. scheint da-

gegen auf grössere und stärkere Exemplare stärker als

auf kleinere und schwächere zu wirken. Sehr klein.-,

nicht toxisch wirkende Haben scheinen bei längerer

Darreichung die Ernährung zu fördern, grössere Dosen

führen schon in wenigen Tagen zu leichter toxischer

Enteritis und Abnahme des Körpergewichts. Eine Sum-

mirung der Wirkung findet nicht statt, so dass im

Laufe eines Jahres mehr als die zehnfache Menge der

acut letalen Dose eingefühlt werden kann, ohne Er

scheinungen zu bewirken. Hierdurch unterscheidet sich

Aluminium wesentlich vom Blei, mit dessen toxischen

Effecten das klinische Bild der chronischen Aluminium.

Vergiftung, das sich in Form einer nach Voraufgeheo

von Krämpfen auftretenden, von psychischen Depres-iunv

erscheinungen begleiteten Lähmung darstellt und wdvi

die Gebiete, welche vom Lendenmarke und der M. dülli

oblongata versorgt werden, am meisten afficirt sind

Die Affeetion ist stets symmetrisch. Die Sectio« ergiebt

im Gehirn ausser Trübung der Pia keine constantei.

Veränderungen, in einzelnen Fällen venöse Hyperanif.

die auch im Rückenmark, wo capillare Blutungen ii.

die graue Substanz fast constant waren, vorkommt:

in letzterem finden sich weder systematische Stranj-

degencration noch ausgedehne myelitische Herde, und

die in der weissen Substanz des Rückenmarks an ge-

härteten Präparaten zu ronstatirendc Degeneration v a

Nervenfasern (etwa '/») >"t nicht ausreichend, um du

Lähmung zu erklären. Dagegen ergaben in D.'s Unter-

suchungen die motorische Wurzel des Trigemiuu*. d;c

Facialis- und Hypoglossuswurzel, die vorderer; utd

hinteren Wurzeln der Halsanschwellung und gani be-

sonders die vordere und hintere Wurzel der Lenden

anschwellung, die kaum eine gesunde Faser zeigt-',

starke Degeneration der Fasern. An den tianglita-

zellcn wurden diverse Veränderungen (Zellen mit

trübem, glasigem Protoplasma, in dem Kernfärbestof!-

diffuse Färbung hervorrufen, Zellen mit feinkörniger

Zerfall des Protoplasma und solche, in denen das l'r.

eine schmälere oder breitere Sichel mit feinen K«rriert

darstellte) sowohl bei acuter als bei chronischer Intoii-

cation nachgewiesen.

18. Erd- und Alkalimetalle.

1) Lebasse, Du glycerophospbate de chaui et

de la noix de Kola. Etüde de pharmacologie, matite

rm'dieale et tl.erapeutique. These. Paris. — 2) Ileri-

h'eimcr, G., Untersuchungen über die therapeutische

Verwerthung des Kalkbrodes. Berl. klin. Wochcns.-hr

No. 20. S. 423. — 3) Fürst, L, Die Rolle der

Alkalien, speciell des Kalkes, in der antiuratischen Be

handlung. Dtseh. Med. Ztg. No. 20 u. 21. — 4) BaMt
(Pavia), Valore del cloruro di sodio sull' assorbiraen!"

intestinale dei peptoni. Archiv, di Farmacol. Magp

p. loy. - 5) Fuge, Hieronymus, Die Anweudung d<-

Natrium permanganicum als Antidot bei acuter V r

giftung durch Phosphor und eiuigc Alkaloide. 8. '2i S
Diss. Göttingen.

Herxheimer (2) hat an sich den Einfluss des

von Otto Rade mann in Bockenheim dargestellten

Kalkbrodes oder Gichti kerbrode* (Roggeobrod.

das 5 pCt. Calearia carboniea eingebacken enthält) aof

den Stoffwechsel bei gleichbleibender sonstiger Nabruu
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.[udirl, wobei deutliche Steigerung der Diurese uud
Veränderung der Stickstoff bilanz und der Harnsäurc-

ji'/uhr nicht zu constatiren war. Von dem aufgenom-

menen Kalk wurde ein beträchtlicher Theil im Organis-

mus relinirt (vou 6JS.4 g nicht weniger als 15,9); der

„Tusste Theil des» eliminirten Kalks (93 pCt.) faud »ich

n. hotti. Die Gesammtphosphorsäureausscheidung wurde
ütiht alterirt, dagegen sank die l'hosphorsäure

!<•> Harns gegenüber der durch den Darm abgehenden,

isd iwar betraf die Verminderung im wesentlichen das
Moiionatriumphosphat. während das hamsäurelöseude
[iiuüriumphospbat wenig betroffeu oder vermehrt wurde,
%.<durch der Harn schwach saure oder amphotere
Rtjction und starke harnsäurelösende Eigenschaften

[-kam. Die Effecte des Kalkes im Kalkbrode sind

>tärker. als die der in Pulver genommenen Calcaria

.-artwoica. so da»s 18 g im ersteren so viel wirken wie
30 g in Substanz und selbst 6 g schon entschiedenen

Effect auf den Harn haben Für Arthritiker genügt zur

Herabsetzung der Acidität 250gKalkbrod (entspr. 12.5

( »Iriumcarbonat), und empfiehlt es sich, die Kalk-
Üierapie nur periodenweise (5—8 Wochen) mit Inter-

nen von 2 Monaten zur Anwendung zu bringen.

Auch bei chronischen Diarrhöen, besonders bei Enteritis

ivaibranacea, bewährt sieb das Kalkbrod.

Baldi (4) zeigt, dass die günstige Wirkung des

Kochsalzes auf die Ernährung sich am besten

iurch den von ihm an Hunden mit Tiry'scher Darm-

fistel nachgewieseneu fördernden Einfluss auf die

Resorption der Peptone erklärt, die in 1— 2proc.

»ässeriger Lösung nur zu 30—60, dagegen in physio-

ip*cber Kochsalzlösung vollständig resorbirt werden.

Diese Thatsache erklärt auch die von Gabriel und

l'ugliese constatirte Abnahme des N -Gehalts der

r'aeces bei Kochsalzzufuhr uud in Gemeinschaft mit der

iie Spaltung des resorbirten Ei weiss retardirenden

eönservirenden) Wirkung des Chlornatriums die Ge-

wichtszunahme bei Kocbsalzcuren.

Fuge (5) empfiehlt als Ersatz des durch seine

Kaliumwirkung dem Herzen gefährlichen Kaliumperman-

ganat« das Kaliumpermanganat als Antidot
bei Vergiftungen anzuwenden. Du Mittel gab bei

Versucheu an mit Phosphor und Morphin vergifteten

Hunden und Kaninchen ausserordentlich befriedigende

Resultate. Bei Mischung mit Strychuin wurde die

Tc-iicität beim Frosche stark herabgesetzt, doch gelang

M nicht, intern mit Str. vergiftete Thiere durch das

intidet zu retten. Auch Curare wird durch das Anti-

dot wesentlich geschwächt, dagegen beschleunigt es den

tätlichen Ausgang bei Colchicumvcrgiftuug durch

Bildung von Oxydicolcbicin. Zum praktischen (iebrauch

dient am besten 0,2 proe. Lösung.

[llogner, Richard, l'eber Chlorcalcimn (CaCI2)»

innerlich angewandt als Haernostatieum. Eira. XXI.
17. p. 56'J—572. (2 Fälle, in denen nach Darreichung
von Chlorcalcium zu 1.30—1,50 g alle 3—4 Stunden
^hne Zuhilfenahme localer blutstillender Mittel Blutungen
binden.) A. Fr, Eklund (Stockholm),

Bronowski, F.. Ueber die harntreibende Wir-
kung des milcbsaurcn Strontium. Medyeyna. No. 1.

Auf Grund klinischer Beobachtungen und verschie-

dener Thierversuche schreibt Bronowski dem Stron-

tium lacticum eine herabsetzende Wirkung auf den

Blutdruck und in grösseren Gaben (über 0,07 pro kg) eine

/erst. >ren de Actiou auf die Nierencpithclien und Erzeu-

MJ1E t'NH ToXK •«LOUIB. 3»il

gung von Albuminurie und Hämaturie zu. Die harntrei-

bende Wirkung des Strontium lacticum in Gaben von

0,06 pro kg ist die Folge einer bedeutenden Erwei-

terung der Nierengefässe. Die harntreibenden Eigen-

schaften des Strontium lacticum beruhen keineswegs auf

directer Wirkung auf die Niereuepithelien.

Ins in (Krakau).]

19. Kohlenstoff.

Gohrke, Friedrich Gotthilf, Untersuchung über die

Wirkung der Kohle. 8. 28 Ss. Greifswald. (Die von

raehrereu Greifswalder Studirendcn augestellten drei

Versuchsreihen mit kleinen Doseu eisen- und kalkfreier

Kohle ergaben keine übereinstimmenden Resultate;

häutig scheint vermehrte (iasansammlung aufgetreten

zu sein, die aber auch Folge der Diät gewesen sein

kann.)

B. Pharmaeoloplf und Texienlogie der organischen

Verbindungen.

a) Künstlich darstellbare Kohlenstoff-

verbindungen.

1. Kohlcnoxyd.

1) Zieler, Karl, Ueber Nachkrankheiten der Leucht-

gasvergiftung, besonders über Leptomeningitis serosa

(im Anschluss an einen in der medicinischen Uuivers.-

Klinik zu Halle beobachteten Fall). 8. 40 Ss. Diss.

Halle. — 2) Hacrtel, Hugo, Differentialdiagnose

zwischen Kohlcndunst- und Leuchtgasvergiftung. 8.

29 Ss. Berlin. — 8) Schwartau, Uudolf. Therapie

der Kohlenoxidvergiftung mittelst Sauerstoffinhalation.

8. 43 Ss. Diss. Göttingen. (Pbartnacol. Institut.) —
4) Michel, Ueber die Dauer der Nachweisbarkeit von

Kohlenoxyd im Blute und in Blutextravasaten über-

lebender Individuen. Vierteljabrsschr. für ger. Medicin.

Bd. XIV. Heft I S. 37.

Ziel er (1) beschreibt eine unter dem Bilde der

Leptomeningitis serosa mit vorzugsweiser Beein-

trächtigung der Fia der hinteren Schädelgruben und

des oberen Halsmarkes (starke uud lange anhaltende

Nackencontractur). aber ohne Erbrechen verlaufene

Nachkrankheit der Leuchtgasvergiftung, Tür

welche bei dem günstigen Verlaufe der anatomische

Beweis nicht zu erbringen war. Dass sich bei der ge-

wöhnlich bei Kohlenoxidvergiftung vorhandenen starken

Hyperämie des Hirns und der Hirnhäute das Zustande-

kommen seröser Ausschwitzung leicht erklären lasst,

liegt auf der Hand.

In dem Z.'schcn Falle kehrte das Bcwusstsein am
2. Tage theilweise wieder, doch blieb als Zeichen fort-

dauernden gesteigerten Hirndrucks Her Puls hart und
verlangsamt, und im Laufe des 4. Tages kam es zu

Steigerung der Körpertemperatur, die 4 Tage ÜbernOTmsJ
und Morgens höher als Abends war, zu hochgradiger

Unruhe, Delirien und starker ßcwus-ttscinstiübung.

Später traten Herpes labialis, heftige Kopfschmerzen,
Stöhnen, Schwindel, mässijf- l'ulsverlangsamung, Ath-

tnuugsstörungen, Hyperästhesie, Kieferklemme, Starre

geringen Grades, Contracturen der Nacken-, Rückcn-
und Bauchmusculatur, Druckempfiudlichkeit des Kopfes

und der Wirbelsäule, sowie Lähmung der Sphincteren

hinzu. Delirien und unfreiwillige Kolh- und Harnent-
leerung eessirten am 10., die Contracturen am 16. Tage,

Kopfweh und Amnesie noch mehrere Wochen. Zucker
und Eiweiss im Harn fanden sich niemals.
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In Bezug auf die differcnticl le Diagnose der

Kohlendunst- und Leuchtgasvergiftung hat

Haertel (2) Versuche an Thieren angestellt, deren Re-

sultat die Unmöglichkeit ergab, durch den Sectionsbefund

in allen Fällen Klarheit zu bekommen, da bei derselben

Thicrart jedes der Gifte ganz verschiedene Erscheinun-

gen hervorrufen kann. Insbesondere können auch bei

Koblendunstvergiftung die Lungen vollständig collabirt

und blutleer sein und bei Leuchtgasvergiftung der Ge-

ruch nach Leuchtgas fehlen. Dass das hellere Blut in

Fällen von Vergiftung durch Leuchtgas, welches von

NU-,, H2S, CO, oder CS, grössere Mengen enthalten

kann, fehlen und das Blut dunkel- oder schwarzroth

sein kann, unterliegt keinem Zweifel. Von der Brauch-

barkeit der Wachholz'schen Methämoglobinprobe zur

Feststellung der Diagnose auf Leuchtgasvergiftung (Ber.

1896. 1. 415) konnte sich H. nicht überzeugen, so dass

im Ganzen nur die äusseren Umstände Gewähr für die

Diagnose leisten.

Aus einer grösseren Versuchsreihe .Schwartau*» (3)

erhellt die grosse Brauchbarkeit der Sauerstoffinha-
lationen bei Kohlenoxydvergiftungen. Meer-
schweinchen erholen sich nach 2—3stündigem Aufent-

halte in einer Atmosphäre, welche 0,5 pCt. CO cuthält,

gehen dagegen constant nach 2 stündigem Aufenthalte

in einer solchen mit 0,7—0,8 pCt. zu Grunde und ver-

enden bei 0.9—1,0 pCt. in 1--2 Stunden, bei 2 pCt.

in 20—50 Minuten. Dagegen wirken in einer Sauer

-

stoffatmosphäro 2 pCt. CO nicht allein nicht tödtlicb,

sondern es kommt nicht einmal zu Betäubung und
zum Hinfallen, und selbst bei 3 pCt. tritt nur Schwanken
und Kraftlosigkeit ein, während bei 5 und 6 pCt. die

Thicre nach 8— C Minuten auf die Seite fallen. Auch
bei bereits stattgefundener Vergiftung wirkt (.) trotz

eingetretener Betäubung und Krämpfen lebensrettend

und beseitigt in 5— 16 Minuten den Sopor.

Nach Michel (4) ist die Dauer der Nachweis-
barkeit des Kohlenoxyds im Blute bei schwer
vergifteten Kaninchen und Katzen, wenn sie in CO-
freie Atmosphäre gebracht werden, nur gering, indem
sie durchschnittlich 15, ausnahmsweise 41 Minuten be-

trägt. Auch im Muskelextract ist die Dauer der Nach-
weisbarkeit nicht grösser; dagegen lässt es sich bei

Thieren in den während der Vergiftung gemachten
Blutcxtravasaten noch nach 5 Tagen nachweisen. Auch
beim Menschen sind die Beobachtungen, die man in

Bezug auf den Nachweis nach 4S stunden gemacht hat,

jedenfalls Ausnahmen, da nach den in Wien von H o ffm a n u

gemachten Untersuchungen an Leichen von Personen,

die mehrere Stunden nach der Vergiftung gelebt und
in frischer Luft geathmet hattcu (iu einem Falle nach
4 Stunden, während bei zwei in der Leuchtgasatmosphäre
gleichzeitig Verstorbenen CO im Blute prägnant nach-
gewiesen wurde), CO weder weder spectroscopisch noch
nach dem Kunkerschen Verfahren im Blute nachgewiesen
werden konnte.

[Meczkowski, W« Ucber das Uedem bei Kohlen-
oxydvergiftung. Medycyna. No. 17.

In einem Falle von Kohlenoxydvergiftung beob-

achtete Verf. am rechten Vorderarm ein hartes, beim
Drucke keine Grabe hinterlassendes Oedem. mit ver-

schiebbarer Haut und mit bedeutend in der ganzen
Extremität erhöhter Temperatur. In den folgenden

zwei Tagen schwoll der Vonlerarm noch stärker, so

dass der Unterschied vom linken 9 cm betrug, nach
weiteren zwei Tagen aber wurde das Oedem teigig,

stieg bis auf den Arm. die Achselhöhle und den Rumpf

und die Haut bekam in der ganzen Ausdehnung ein*

gelbliche Farbe. Nach mehreren Tagen verschwand

das Oedem gänzlich. Den Krankbeitsverlauf erklärt

sich Verf. auf diese Weise, dass in die tieferen Muskt!-

schiebten ein Blutaustritt stattfand, der in Folge einer

durch das Kohlenoxydgas verursachten primären <>fäsv

ruptur zu Staude kam und nur langsam zur Resorption

gelangte. PeterseiM (Krakau).]

2. Kohlensäure.

Bannes, Recherches expcriracutales sur les aed-

dents consecutifs aux inbalations prolong.'es d'aeid-;

carbonique. These. Paris.

3. Schwefelkohlenstoff.

1) Pichler, Karl, (Prag), Ein Beitrag zur Kennt-

Diss der acuten Schwefelkohlenstoffvergiftung. Ztscbr.

f. kliu. Med. Bd. 17. S. 402. — 2) ArgetoyaD,,
C. J., Des nevrites sulfo-carbouees. Gaz. hebdom. de

med. No. 17. p. 195.

In einem von Pich ler (1) aus der .lacksch'scheu

Klinik mitgethcilten Falle vou Vergiftung durch

Verschlucken von etwa 50 cem Schwefelwasserstoff-

haltigcn Schwefelkohlenstoff, der' infolge früh-

zeitiger Mageuausspülung günstig verlief, konnte wed r

Poikilozytose, noch Pigment im Blute, noch wesentliche

Abnahme der Erythrocytenzabl oder des Hämoglobin?,

constatirt werden. Die Gesammtstickstoffmenge des

Harnes war hoch, der N-Gehalt des Blutes und Serums

niedrig. Ausser Coma und späterer Cephalalgie wunkn

leichte Reizungserscheinungen der Bindehaut, Muri 1]

Schleimhaut (mit Salivation), Magen- und Urethra'

Schleimhaut, sowie alimentäre Glycosuric. aber Leb:

Störung des Sehvermögens beoachtet.

Argetoyano (2) ist der Ansicht, dass man bei

der Schwefelkohlenstoff-Neuritis wohl zu unter

scheiden habe, ob die Lähmung wirklich eine Xeurito

oder nur eine hysterische Complication sei. In erst-

rem Falle gehen ihr in der Regel andere Vergiftung

erscheinungen, namentlich Schwindel, Kopfweh. Betiu

bung, und insbesondere auch Verdauungsstörungen vor-

aus. Specifischc Charactere hat die Schwefelkohlenst-

1

lähmung nicht, auch ist sie, namentlich wenn die obere

Extremität betroffen ist, manchmal hemiplcgisch. Dir

am meisten betroffenen Stellen sind Fuss und Unter-

schenkel. In sehr ausgesprochenen Fällen kann die

Fussstellung derjenigen der Alcohollähmung entspreche

Die Patellar- und Plantarrcflexc sind in der rtegfl

nicht vorhanden. Sphiukterenlähmung fehlt, auch wenn

wie iu einzelnen Fällen, tabesähnliche Symptome vor-

handen sind. Eine solche pseudotabetische Form

kann auch ohne Lähmung bestehen und unterscheidet

sieh von Tabes durch das Fehlen visecralor Krisen xiti

das rasche Auftreten nach vorheriger Parese. Auch

eine pseudotetanisehe Form der Vergiftung kommt, jedoch

nur höchst ausnahmsweise vor, während Starre einzelne

Muskeln nicht selten sind. Tremor begleitet die typische

Neuritis häufig und ist da, wo er in der Ruhe nach

lässt und uur bei inteudirten Bewegungen aultritt, tob

den gelähmten Nerven abhängig. Mitunter U^U
hochgradige Hyperästhesie, manchmal verbreitete

Anästhesie; Tastempfindung, Temperatur- und Mimen

empfindung sind nicht afficirt.
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4. Petroleum.

I) Ottolenghi, Felicc, Süll' avvclcnamento da

[*tro!io americano. Communicazionc fatta al 8° con-

gresso medico regionale Ligure. Novi. Geuova. 8.

|] pp. — 2) Miliard, F. lt., l'ntoward effeets from

±- local u»c of the soft solid derivatives of petroleum.

Ihilad. med. Reporter. June 2C. p. 805. — 3) Hoff-

a*no, Kdgar, (Rochester). Alarming Symptoms in a

,hild after inge.stion of kerosene oil. Atner. med. News.

j«pt. IB. p. 366. (Vergiftung eines an Erkaltung

Menden 1
1

4jähr. Knaben mit 15 — 20 Tr. Kerosenöl:

Pupillcncontraction, Pulsbcschleuuiguug, blasende und
h-schleunigtc Inspiration, bei verlängerter Exspiration,

i:t rechts nicht wahrnehmbar war; Genesung unter

i-itirender Behandlung.) — 4) Joseph. Karl. Kin

Kall von Vergiftung durch Petroleum mit Berücksichti-

gung der Wirkung desselben auf den Organismus. Diss.

> 32 Seiten. Leipzig. — 5) Beobachtungen über die

Wirkung des Naphthalans. 8. 82 Ss. und 4 Tafeln.

Dresden. (Zusammenstellung der auf das im Ber. 1896.

I 328 besprochene Product aus kaukasischer Naphtha
Snüglichen Arbeiten.)

Versuche Ottolenghi's (1) über die Toxicität
dt> amerikanischen Petroleums (von 0,8 spec.

']%.) ergaben für Hunde 6 cem per Kilo als tödtlich,

i cero als völlig unschädlich; 4 cem rufen Erbrechen

ütid Durchfall, sowie vorübergehend geringe Temperatur-
trh.~>hung hervor. Bei ausbleibendem Erbrechen kann
Tod eintreten, wonach sich starke Entzündung der

Magenschleimhaut und geringere der Dünndarmschleim-
l iut findet. Die digestive Wirkung des Speichels und
Vageosaftes wird durch Petroleum nicht beeinträchtigt;

N-;ijso wenig wirkt es auf die ammoniakalisehe Harn-
galrung ein. Bei Iubalationsversuchen an Thieren

konnte 0. Kxcitationsphäoomene nicht constatiren; län-

.T*r Aufenthalt in einer Petroleumatmosphäre wirkte

weh bei jungen Thieren nicht schädlich.

Miliard (2) weist auf die schädliche Wirkung
fcr weichen Petroleumderivate (Vaselin, Cos-
molin, AI holen) bei Verbänden von Wunden und
'"^schwüren der Haut und Schleimhaut hin. Mehrmals
«urde danach Excoriation der Eichel und Praeputial-

«rhleimhaut, auch der Vaginalschleimhaut (mit gleich-

zeitiger Bartholinitis), häutig auch Verzögerung der
Heilung von Wunden, Brandwunden und Ausdehnung
MW ulcerirenden Processen beobachtet. Injection von
Petroleum in die Harnröhre führte bei einem Tripper-

tranken zu starker Irritabilität der Blase, Micturition

jnd Blutharnen.

In einem von Joseph (4) mitgeteilten Falle von
Selbstmordversuch einer Frau mit einigen Schluck
Petroleum roch der Harn stark nach Petroleum und
lul der Oberfläche des Harns setzte sich eine Oelschicht

ab. Aus 650 cem Harn wurden 2.368 g Petroleum
wiedergewonnen. Vergiftungserscheinungen wurden nicht

Wobachtet; im Harn war Eiweiss, Zucker und Galle

nicht vorhanden. Wahrscheinlich war das Petroleum
dem Harn vom Rectum aus mechanisch beigemischt.

5. Acthylak'ohol. Spirituuse Getränke.

1) Binz, Carl, Der Weingeist als arzneiliches Kr-

regungsmittel. Berl. klin. Wochenschr. No. 11. — 2)

Wilmanns, C Die direetc Erregung der Athmungs-
eeatn durch den Weingeist. Arch. f. d. ges. Physiol.

Bd. 66. S. 167. (Auch als Bonner Diss. erschienen.)

3) Colla, J. E. (Finkenwerder), Die Alcoholfrage

und ihre Bedeutung für den Arzt. Vortrag im wissensrh.

Verein der Stettiner Aerzte. Thcrap. Monntsh. Jan.

S. 8. — 4) Barella, II., De l'alcoolismc. 12. 155 pp.
Bruxelles. — 5) Joffroy, A. und H. Scrveaux, Meli-

oration de la toxicite vraie de Talcool ethylique. Sym-

;«hre*b»nclit d«r gesinnten Mediein. 1897. Bd. I.
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ptomes de l'intoxicatiou aigue et de l'intoxication chn>-

nique. Arch. de med. exper. T. IX. p. 681. — 6)

Baum (Dresden), l'eber die Giftigkeit des Alcohols bei

rectaler Injection. Arch. f. wissenseh. Thierheilkunde.

Bd. 28. H. 6. — 7) Pauly et Bünne, Etüde sur un
cas d'intoxication par l'absinthe. Lyon med. No. 30.

p. 431. — 8) Korn, Ueber acute Alcoholvergiftuug im
Kindesalter. Therap. Monatsh. Jan. S. 55. — 9)

French, J. M.. The treatment of alcoholism. Phila-

delphia med. Rep. May 1. p. 545. (Bemerkungen
über rückfällige Trinker in Folge von therapeutischer

Anwendung von Spirituosa.) — 10) Com bemale (Lille),

Les iudications et les contraindications du traitement

de Falcoolisme chronique par la strychnine. (Commu-
nication au Congres des Societes savantes.) Gaz. hebd.

de med. No. 39. p. 457. — 11) Imbert, L'alcoolismc

chronique dans ses rapports avec les professions. 8.

These. Paris. — 12) Antheaume, Contribution a

l'etude de la toxicite des alcools et de la prophylaxic

de l'alcoolisme. 8. These. Paris. — 13) Picaud,
Sur la toxicite des alcools. Compt. rendus. T. 124.

No. 15. p. 829.

Dass der Alcohol nicht bloss erregend auf die

nerzaction wirkt, wie Colla (3) in einem für die Ab-

stinenz im Allgemeinen und für die Beschränkung der

Alcoholtherapie plädirenden Vortrage sagt, in dem er

insbesondere den Alcohol als bei chronischen Er-

schöpfungszuständen, Anämie, Neurasthenie, Hysterie

und ähnlichen Leiden, sowie bei chronischen Magen -

und Darmcatarrhen contraindicirt bezeichnet, zeigen

Versuche von Binz (I) und Wilmanns (2), au> denen

eine erregende Action auf die Atbmung mit

Sicherheit hervorgeht. Diese Action tritt, wie gegenüber

den Angaben Jaquet's gezeigt wird, auch bei Ein-

führung in den Magen ein und ist hier keineswegs auf

periphere Reizung durch concentrirtcre Alcoholica, sou-

dern auf den directen Einfluss des resorbirten Wein-

geistes zurückzuführen, da auch stark diluirter Wein-

geist (lOproc.) die Steigerung der Athemgrösse hervor-

bringt, die dagegen nicht nach einer Senföllösung, die

stärker als 20proc. Weingeistverdünnung irritirt, beob-

achtet wird. Im Gegensatze zu Jaquct, der nach

Vagusdurchscltneidung keine weitere Steigerung der

Athmungsgrösse eintreten sah, erhielt W. eine solche

Erhebung, als Folge der Reizung der Athmungsccntra,

ebenso bisweilen sehr bedeutende Steigerung durch

Weingeistinjection nach vorheriger durch Morphium be-

wirkter Herab.Netzung. Von besonderem Interesse sind

Versuche mit Einspritzung in die Carotis, wo während

des Einspritzens sehr beträchtliches Sinken der Atb-

mung antritt, der aber colossale Erhebung der Athem-

grösse folgt: doch geht der Einfluss des direet auf die

Centren wirkenden Alcohols weit rascher vorüber als

bei Einführung in die Jugularis. was vielleicht durch

Lähmung der Ganglienzellen in Folge stärkerer Concen-

tration des Weingeistes sich erklärt. Auch am Menschen

wurde in 5 Versuchen bei ruhiger Lage Steigerung der

Athemgrösse um 9—15 pCt. constatirt, in einem Ver-

suche war die Hebung nach 50 cem Coguae nur uner-

heblich. In einem Falle dauerte nach 150 ecm Cognac

die Hebung über 2 Stunden.

Baum (6) hat Versuche über die Wirkung des

Alcohols bei rectaler Injection an Pferden,

Hunden. Katzen und Schafen angestellt, aus deneu der

25
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starke locale Effect conccntrirtcn Alcohols (98 proc.) in

Form hämorrhagischer, bisweilen sogar necrotisirender

Entzündung der Dünndarmschleimbaut und bisweilen

catarrhalischer Entzündung der Dünndarmscblcimhaut

mit deren Begleiterscheinungen, besonders auch blutigen

Diarrhöen, neben der Action auf das Gehirn, dessen

Section entweder negativen Befund oder kleine Blutungen

im Gehirn und Hiruhyperäraie ergiebt, deutlich erhellt.

Bei Pferden und Hunden überwiegt die örtliche, bei

Katzen die Resorptionswirkung. Von Symptomen wurden

vereinzelt Schüttelfrost, Krämpfe und Zuckungen der

Gesichtsmusculatur beobachtet. Wird der Alcohol

retinirt, so sind 15—20 g 93 proc. Alcobols bei Katzen,

40—50 g 91 proc. Alcohols bei Hunden und 200—250 g

93 proc. Alcobols bei Pferden letal. Die Resorptions-

erscheinuugcn treten sehr rasch auf; bei Hunden ist

das bei Katzen sehr prägnante Stadium cerebraler Er-

regung häufig wenig ausgesprochen.

.loffroy und Servcaux (5) haben in analoger
Weise wie früher beim Methylalcohol und Furfurol unter
Vermeidung mechanischer Störungen bei der intra-

venösen Application durch gleichzeitige Anwendung
von Blutcgclextract und unter Einführung von 1 cem
in der Minute die tödtliche Dosis des Aethyl-
alcohols festgestellt und für den chemisch reinen

Körper beim Hunde 8,65 cem (6,92 g) und beim Kaninchen
8,45 cem (6,52 g), für den reinen Alcohol des Handels
7,95 cem (6,36 g) beim Hunde und 7,75 cem (6,2 g) beim
Kaninchen als toxisches Aequivalcnt gefunden. Intra-

musculär applicirt wirkt Acthylalcohol etwas stärker

(Aequivalent 7,35 cem oder 5,88 g beim Kaninchen.) Als
constante Effecte des Aethylalcohols erscheinen Abfall

der Temperatur (während der 10 Minuten dauernden
Versuche um 2°, bei länger dauernder Vergiftung selbst

um 19°), auf deren Sinken unter 24° stets Tod erfolgt,

und auf anfängliche Acceleratiou folgende Abnahme der
Atherafrequenz, während die adäquaten Veränderungen
des Herzschlages weniger ausgesprochen sind und
grössere Irregularität zeigen. Selbst 20 Minuten nach
dem Stillstand der Respiration gelingt es mitunter,

diese durch küustliche Athmung wieder herzustellen.

Die Chancen sind dabei am günstigsten, wenn sich

durch die rhythmischen Tractiunen der Zunge die Herz-
thätigkeit hebt. Convulsionen sind häufig, aber nicht

constant; anfangs tritt Zittern ein, später kommt es zu
rhythmischen Convulsionen, im Coma zu choreifonnen
Bewegungen. Die Reflexe, insbesondere der Corneal-
reflex, schwinden weit früher als beim Methylalcohol.
Myosis kommt häufiger als Mydriasis vor; Nystagmus
fehlt fast nie. Die Speichelsecrction ist anfangs stark

vermehrt, später vermindert. Bei der Section findet

sich blutige Suffusion im Magen, besonders in der
grossen Curvatur, im Duodenum und dem obersten
Thcil des Ileum. mitunter in der ganzen Länge der
Magendarmschleimhaut.

Von besonderem Interesse ist ein von Pauly und
Bonne (7) beschriebener Fal 1 von S c 1 b s t m o r d durch

*i 4 I Absinth, in welchem trotz Wiederherstellung
normaler Athmung dpr Tod nach 18 Stunden durch
plötzliche Athcm- und Herzlähmung erfolgte, durch die

nachgewiesene eigentümliche Vertheilnng des Al-
cohols in den Organen bei Alcoholismus
acutus, indem sich, die im Blute enthaltene Menge als

1 gesetzt, im Gehirn 1,42, dagegen in der Leber 0,63
fand. Der Harn enthielt relativ viel, die Galle nur
Spuren. Die l'ntersuchung der Organe ergab intensive

Kccbymo-sirung in der grossen Curvatur, desquamative
Gastritis mit vollständiger Destruction der Principal zellen,

Pigmentirung in der Leber ohne sonstige Alterationen

des Organs, Siderose der Milz and Nephritis diffusa mit

Hämorrhagica ia dea Glomeruli.

Korn (8) beschreibt einen interessanten Fall von

Alcoholvergiftung im Kindesalter, der skh

durch Auftreten schwerer meningitischer Erscheinung«

von langer Dauer characterisirte.

Die Vergiftuug betraf einen fast 7jährigen Knaben,

der ein unbestimmtes Quantum Kümmclschnaps (etat

40 Vol.- Proc. Alkohol enthaltend) getrunken hatte und

nach einem Rausche mit Erbrechen io 5 '/»ständigen

Schlaf verfiel, der nach kurzer Unterbrechung, worin

der Knabe etwas Speise zu sich nahm, aufs neue ein-

trat und in tiefe Narcose mit completer Aufhebung der

Sensibilität überging, zu der, 10 Std. nach der Ein-

nahme, touischc und klooischc Convulsionen, über-

wiegend Streckkrämpfe der Extremitäten und der Ei-

tensoren des Rumpfes bei starker Erregung der Herz-

thätigkeit und Dyspnoe sich gesellten. Nach Nachlas»

der Herz- uad Athmuugserscneiuuugeu am folgendes

Tage wurden die Krämpfe mehr klonisch, dauerten aber

bis zum fünften Tage, wo sie vorwaltend an der oberes

Extremität sich manifestirten, während das klare Bt-

wusstsein erst vom sechsten Tage ab sich wiederher-

stellte. Doch blieben Depressionserscheioungen in Form

von Schwerbesinnlichkeit und auffällig stillem Verhalten

zurück, und nach 14 Tagpn kam es noch einmal zu

wiederholten Anfällen vou Krämpfen der Gesichts

muskeln mit Verlust des in der krampffreien Zwischen

zeit freien Bewusstseins, wolchc erst nach 5 Tagen auf-

hörten.

Combemale (10) empfiehlt die Strychnin-

behandlung bei Alcoholismus nicht bloss bei

ausgesprochenen Alcobolpsychosen, sondern überall an-

zuwenden, sobald sensorielle und sensitive Hauthyper-

ästhesie und Steigerung der spinalen und psychischen

Reflexe im Wachen oder im Schlafe sich geltend machen,

ehe acute Erscheinungen (Delirien, Hallucinationen;

eintreten. Ist ein Anfall von Deliriom tremens vor-

handen, so ist das Strychnin unmittelbar nach den

Anfalle zu benutzen, um deren Wiederkehr xu ver

hüten. Ausgebildete fettige Degeneration des Herz-

fleisches u. s. w., ausgeprägte Schwächung der Intelli-

genz, machen die Behandlung nutzlos, bei Nieren- und

Leberleiden kann dadurch in Folge von Behinderung

der Ausscheidung des Strychnin leicht Tetanus eintreten

C. iujicirt 2—5 mg täglich 14 Tage lang; Abscess

bildung an den Einstichstellen kommt nur bei Unter

lassung antiseptischer Cautelen vor.

Picaud (18) hat die in Bezug auf Warmblüter

vielfach coustatirte Thatsache, dass Aetbylalcohoi
weniger giftig als Fropyl-, Butyl- und Amyl-
alcohol sei und die Toxizität der drei letztgenannten

mit ihrem Moleeulargcwicht steige, auch für Fische

(Carassius auratus), Batrachicr (Triton vulgaris) uud

Vögel (Carduelis clegaus) dargethan. Die Fische und

Tritoneu wurden in titrirte Lösungen, die Vögel in ein*

mit den Dämpfen gesättigte Luft gebracht. Methyl

alcohol ergab geringere Giftigkeit als Aetbylalcob«!.

Allylalcohol wirkte sogar giftiger als Amylalcohol. Nach

der zu rascher Tödtung erforderlichen Menge stellt sieh,

die Giftigkeit des Aethylalcohols — 1 gesetzt, die d-.<

Methylalcohols auf 2
'

3 , des Propylalcohols auf 2. de»

Butylalcohols auf 3 und des Amylalcohols auf 10.
i

[Czarnecki, Uebcr Alcohol vom ärztlichen Staad

punkte. Nowiny lekarskie. No. 6. 7. (Bekämpft des

Genuss des Alcohols mit überzeugenden Worten und

statistischen Daten; bringt aber nichts Neues.)

SUkr i Krakau).]
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g, Forraaldehyd und Forraaldehydderivatc.

Paraldehyd.

I) Pinet, De la valcur de la formaldehyde au

poiat de vue de la desinfectiou des locaux et des objets

, iitamiues. These. Lyon. — 2) Green, J. Lardncr,

Inhalation of formalin in catarrh and other diseases of

Ifta respiratory tract. Brit. med. Journ. Jan. 28. p. 202.

Prophylac tisch gegen Pneumoniecoecen und Tubercu-

l^ebacülcn.) — 3) Classcn, A., Zur Kcnntniss des

Vmyloforms und des Glutols. Therap. Monatsh. Jan.

S 33. — 4) Longard, Zur Amyloformfrage. Ebendas.

S. 34. — 5) Gottstein, Ueber eine Reaction des

-ilutols. Kbendas. Febr. S. 95. — 6) Schleich,
Zur Glutolfrage. Ebendas. S. 97. — 7) Classcn,
Zur Kenntnis* des Amvloforms und Glutols. Münch,
ntd. Wochenschr. No.' 12. S. 307. — 7) Rosen-
berg. Paul, Ueber die Wirkung von Holzin, Holzinol

und Steriform. Therap. Beil. der Dtsch. med. Wchschr.

Auf. 5. S. 53. — 9) Caspcr, Leopold, Ueber einige

(Eigenschaften und Indicationen des Urotropin. Ebendas.

No. 10. S. 75. (Vortrag auf der 60. Naturf. Vers, in

Braunschweig.) — 10) Reinhold, G. (Barmen), Ueber
jisca Fall von Delirium tremens paraldchydicum.
Oodas. Juni. S. 300. — 11) Maurange. G.. Pa-
raJdehyde en injections hypodermiques. Bull. gen. de

Therap. Nov. 23. p. 681. (Empfiehlt Lösung von

0,5-1,0 in Oel, besonders bei Strycbnismus.)

Rosenberg (8) befürwortet aufs Neue für die

Behandlung von Infeetionskrankheiten die Ver-

wendung des von ihm Steriform (Her. f. 1886. I.

ISO) genannten Formaldehydpräparates, das er durch
Mischen von Milchzucker mit Ammoniumsalzen und
Pormaldehyd in zwei Formen (Steriformium chlo-
ratum mit 5 pCt. Formaldehyd und 10 pCt. Chlor-

ammonium, Steriformi um jodatum mit 2 pCt. Form-
aldehyd und 4 pCt. gebundenem Jod) dargestellt hat.

Hin soll das erstere 4 mal täglich bis 2 stündlich in

«mein Schluck einer beliebigen Flüssigkeit verabreichen

und bei gleichzeitig bestehenden Catarrhen, z. B. bei

Tussis convulsiva mit Inhalationen verbinden. Da bei

Einführung von Sterisol' in den Magen Formaldehyd ab-

spalten und resorbirt wird und in den Harn übergeht,

worin es 3 Tage hindurch nachgewiesen ist, sind die

IM R. erhaltenen günstigen Effecte bei Cystitis erklär-

lich, ebenso die Beseitigung des Fiebers bei Tuberculose,

Diphtherie und Erysipclas. Bei Tuberculose soll das

Mittel die Tuberkelbacillen im Blute vernichten und
*ic so verändern, dass der Körper nur noch in seiner

Contour angedeutet, manchmal fadenförmig und mit
1—2—3 im Fuchsinpräparate roth gefärbten Knötchen
vun coagulirtem Protoplasma besetzt erscheint, während
Holzinolinhalationen, für welche R. einen besonderen
Apparat angegeben, nur die im Schleime der Athemwegc
hefindlichen Stäbchen in kürzere oder längere Coccen-
reihen verwandelt. Bei Maul- und Klauenseuche beob-
achtete R. Abkürzung der Intensität und Verkürzung
der Dauer durch combinirte Steriform- und Holzinolbc-

hmdlung, wobei ersteres zu 100 g (entspr. 5 g Form-
aldehyd) im Tage verabreicht werden musste, um
Formaldehydreaction im Harn zu erhalten : auch schien

das Mittel prophylactisch zu wirken.

Casper (9) hat die harnsäurelösende W irk uug
des Urotropins (Ber. 1895. I. 355) ausserhalb des

Körpers und des Harns nach Gcnuss des Mittels nicht

bestätigen können und bei Kranken mit Uratgries,

Niercusteincoliken und Harnsäureconcremen ten keine

Besserung erzielt, während bei Nierensteincolikcn Gly-

oerto in Dosen von 50—150 g vorzügliche Dienste

leistete. Dagegen bewährte sich Urotropiu zu 1,0—2,0

pro die bei essentieller Phosphaturie und zu 4,0 pro die

(in Kinzelgaben von 0,,
r
j in Tabletu-ulorni) als internes

Desinliciens der Harnwege bei Cystitis uud Pyelitis, wo

es zwar nicht immer die ammoniakalischc Harngährung

beseitigt, aber stets die Eiterung verhindert und iu Be-

zug auf die günstige Beeinflussung der Blasen- und

Niereneiterung älterer Leute einzig in seiner Art da-

steht. Dieser Effect beruht auf Abspaltung von Form-

aldehyd, das schon 10 Min. nach dem Einnehmen des

Urotropins im Harne neben Urotropin nachweisbar ist

und von Casper auch im Blute eines Kauincheus ge-

funden wurde. Casper empfiehlt das Mittel auch zur

Vorbereitung von Operationen an den Harnwegen, um
den Urin aseptisch zu machen.

Dass, wie früher schon Krafft-Ebing beobachtete,

bei Paraldehyd-Missbrauch in Folge der Ent-

ziehung ein dem Delirium tremens alcoholicum

ähnlicher Zustand entstehen kann, beweist ein von
Reinhold (11) beschriebener Fall aus der Frciburger

psychiatrischen Klinik, wo bei einem Manne, der längere

Zeit Paraldehyd in grossen Mengen, in der letzten Zeit

sogar täglich 60 g gegen Schlaflosigkeit nahm und in

Folge davon an Cachcxie und starkem Tremor linguac et

artuum litt, sich in der Nacht nach der Entziehung
Gesichtstäuschungen (Sehen von Katzen und Larven),

dann am folgenden Tage ein epileptiformer Anfall mit

bleibender Amnesie, später auch Delirium und Ver-

wirrung entwickelte. Der Fall endete unter Auweudung
alcoholischer Getränke, grosser Bromuatriumgaben und
Trional in 14 Tagen in complete Genesung.

7. Chloralhydrat und Surrogate des Chloral-

hydrats.

1) Geil 1, (Aarhus), Ein seltener Fall von chronischer

Chloralvergiftung. Vierteljahrschr. f. gcr. Med. H. 4.

S. 275. — 2) Campbell, Keith (Perth), Recovery

after taking 1 oz of chlorodyne and 250 grains of sul-

phonal. Lancct. March 6. p. 661. (Fast dreitägiger

Schlaf bei einem an Insomnie leidenden, an Chloral ge-

wöhnten Manne nach 50 Tabletten von 0,25 Sulfonal,

in warmem Wasser genommen ; die nachher beobachtete

Nervosität und Reizbarkeit, sowie der im Harn in ge-

ringer Menge vorhandene Zucker schwanden bei 8 tag.

Behandlung.) — 8) Hoppe-Sey ler, G. uud C. Ritter,
Zur Kcnntniss der acuten Sulfonalvergiftung. Münch,

med. Wochenschr. No. 14. 15. S. 355. 391. — 4)

Kaempffer, L. (Werneuchen), Ueber eine noch un-

bekannte Nebenwirkung des Trionals. Therap. Monatsh.

Febr. S. 122. — 5) Geill, Chr. (Aarhus), Ein Fall

chronischer Trionalvcrgiftung. Ebendas. Juli. S. 399.

— 6) Rollcston, H. D., A case in which excessive

urobilinuria followcd and apparently depended ou the

administration of trional. Clinical Trausact. Vol. XIII.

p. 125.

Geill (1) will dem Chloralhydrat ausser der

vasoparalytischen Wirkung, welche das Auftreten des

Exanthems bei längerem Gebrauche erklärt, eine viel-

leicht durch eine praeexistireude oder von der Gcfäss-

paralyse abhängige, vielleicht mit dem Umstände, dass

die Veränderung des Chloralhydrats in Trichloraethyl-

alcohol und die Paarung des letzteren mit Glykuron-

säurc iu der Leber stattfindet, im Zusammenhange

stehende eigenthüm liehe Wirkung auf die Leber,

in Verwüstung des Lebergewebes bestehend, zusehreiben,

von welcher er den sich entwickelnden Icterus ableitet.

In einem von ihm beobachteten Falle, wo bei

einer 57jährigen Melancholien nach Gebrauch von
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25 Abenddosen von 2 gr ein von allgemeinem Unwohl-
sein und Albuminurie begleitetes Exauthem eintrat, und
nachdem am dritten Tage Icterus und Gallenfarbstoff

im Urin aufgetreten waren, der Tod trotz Sistircn des

Chloralgebrauclis erfolgte, fand sich äusserst hoch-
gradige Zerstörung des Leberparenchyms, so dass nur
um die Venae centrales herum ein kleiner Theil (etwa

V20) der Lebcrzellenbalken erhalten war, neben Cyanose
der Nieren und Leber, Dagegen fehlte ein für die Er-

klärung des Icterus verwerthbarer Dünndarmcatarrh,
der nach G.'s Ansicht überhaupt nur bei acuter Ver-

giftung mit Chloralhydrat in starker Concentration
vorkommt, wo, wie in einem von G. beobachteten
Falle die Magenschleimhaut dunkelchocoladefarben und
deren Gewebe fast flüssig und die Dünudarmschleimhaut
geröthe't und von der Muscularis leicht abschabbar sein

kaun. In dem G.'sehen Falle von chronischer Intoxi-

cation fanden sich auch eigentümliche Vesikelbildung
in den Harnwegen und subepcndymoidale Ecehymoseu,
welche G. in Conncx mit der durch Chloral bewirkteu
Vasoparalyse bringt.

Im Anschlüsse an einen in Kiel vorgekommenen

tödtlich verlaufenen Fall von acutem Sulfonalismus

und au verschiedene Tbierversuche bezeichnen Hoppe-
Seyler und Ritter (8) als Ursache der Verän-

derungen bei Sulfonalvcrgiftung lunächst die Zer-

störung der rothen Blutkörperchen, für welche beson-

devs die Siderose der Leber, die starke Füllung der

Gallenblase und des Dünndarms mit Galle und das

Auftreten von Urobilin im Ilarn sprechen. Das Bild

der Lebeneränderung ist dem bei Arsenwasserstoffver-

giftung beobachteten sehr ähnlich. Diese ruft dann

primär in Herz, Leber, Nieren, ebenso im Magen und

besonders im Darm Verfettung und Necrose hervor und

erzeugt secundär durch die fettige Degeneration des

Herzens und die damit verbundene Erlahmung der

Herzkraft Stauungen in allen Organen. Die Verände-

rung in den Nieren, die sich in dem Vergiftungsfalle

nur durch Zerstörung des Nicrcnepithels kundgab, er-

scheint bei acut vergifteten Thiercn im frischen Organe als

ganz enorme fettige Degeneration neben parenchymatöser

Trübung, am stärksten an den gewundenen Kanälchen,

weniger an den Capillaren der Glomeruli: das Epithel d»-r

Glomeruli und der geraden Canäle war meist vollkommen

frei. Für das Zustandekommen der Necrosen im Dünn-

darm kann ausser der fettigen Degeneration, die im

Magen sich durch Stecknadel- bis linsengrosse weisslieh

gelbe Flecke an der Aussenfläehc kundgiebt. möglicher-

weise auch die von der cerebralen Wirkung abhängige

Stagnation des Darminhaltes und die davon abhängige

leichtere Einwanderung von Bnetcricn in die Schleim-

haut in zweiter und dritter Linie in Betracht kommen,

ohne dass jedoch diese Momente an sich zur Erklärung

ausreichen. Der wesentlichste Factor für den schlimmen

Ausgang des Falles war ohne Zweifel die auch bei

vergifteten Thieren constant entstehende Bronchopneu-

monie durch Aspiration von Mund- und Racheninhalt

in die Luftwege, aus denen in Folge der Einwirkung

des Giftes auf das Gehirn und der daraus resultircnden

Anästhesie der Schleimhaut. • und Aufhebung d.-r Reflex-

thatigkeit die aspirirten Massen nicht wieder entfernt

werden. Bei dem Vergifteten war die Entstehung der

Aspirationspneumonie um so leichter, als er erst

48 Stunden nach dem Einnehmen des Giftes (50 gr) in

»OIE UND ToXICOLOQlE.

völlig comatösem Zustande, der bis zu dem 70 ^tunta;

nach dem Einnehmen erfolgten Tode trotz subcutaner

Kochsalzinfusion anhielt, aufgefunden wurde. Im

Harn wurde Eiweiss in Spuren, dagegen kein Hämj-

toporphyrin, ausserdem unverändertes Sullonal gefunden.

Letzteres konnte auch in Aetherextracten von Blut-

serum, Darmiuhalt und einem Stücke Leber nachgewiesen

werden. Von Interesse war auch das bei Lebzeiten

constatirte Vorkommen einiger bläulich rother, sclurf

umschriebener, wenig erhabener erythematoser Fleck«-

an den Beinen und eigenthümlichen zwiebelartigco Ge-

ruches der Exspirationsluft.

Kacmpffer (4) hat in mehrereu Fällen nach

Gaben von 1,0 Trio na 1 bei mehreren, sämmtlieh an

Magen- oder Lebercarcinom leidenden Personen Auf
regungszustände an Stelle des erwarteten Schlafe»

eintreten gesehen, die mit Angst, Herzklopfeu. Pbanta-

siren einhergingen und mit unruhigem Halbschlummer
endigten. Herabsetzung der Dosis und frühere Dar

reichung halfen nur vereinzelt, ebensowenig Erhöhung

der Dosis.

Zu der Zahl der Fälle tödtlicher chronischer
Trionalvergiftung fügt Geill (5) aus der Irrenheil

anstatt Aarbus einen neuen, wo sich bei einer 42 jähr.

Frau, die 31 Tage Abends 1,0 g Trional erhalten hatte,

Erbrechen einstellte, das 5 Tage anhielt, wozu sich

später Lähmungsphänomene und Durchfälle, vorüber-

gehende Haematoporphyrinurie und schliesslich Albumin-

urie gesell teu. Der Tod erfolgte am 19. Tage der

Erkrankung durch hypostatische Pneumonie beider

Lungen; bei der Section fand sich Nephritis pareoeby-

matosa.

In einem Falle von chronischer Lcberaffection roii

Urobilinurie beobachtete Rolleston (6) nach 1,25

Trional starke Steigerung des Urobilingehalts des Haniv

der in Folge davon das Aussehen der Hacroatoporphy

rinuric darbot; doch war kein Haematoporphyrin vor-

handen.

[Geil. F., Et Tilfaelde af Kloralexanthem. Uftesir

for Laegcr. p. 314.

Universelles, papulöses, hellrothes, scarlatinaäk

liches Exanthem nach dem 20tägigen Gebrauche von

2 g Chloralhydrat bei einem 28jähr. Tobsüchtigen unter

heftigem Fieber auftretend, am 3. Tage abblassend,

hierauf icterische Färbung der Haut und Schleimhäute;

Gallenfarbstoff in dem dunkel gefärbten Harne nach

weisbar; Temp. in den ersten C Tagen hoch; nach

14 Tageu Verschwinden aller Svmptome. Vcrgl. aud

Ber. 189f>. I. p, 331.) Job. C. Bwk]

8. Chloroform.

1) Armstrong, W. B., Gase of Chloroform poiv

ning, recovery. Brit, med. Journ. July 5. p. 135

(Selbstvergiftung eines 19jähr. Dienstmädchens mit 24 |

unverdünnten Chloroforms; Sopor mit stertoröser Ath-

mung, Trismus, starker Mydriasis, kaltem Schirms,

completer Anästhesie und langsamem, irregulärem Pul-

nach subcutaner Strychnininjection etwa 2 Std. nach

der Vergiftung Magenausspülung, Senfteige und Warn

Haschen; Genesung: in der Reconvalesccnz nur gering

Magenschmerzen.) — 2) Bridgman, H. E., Death frorr.

swallowing Chloroform. Ibid. Aug. 14. p. 384. (Ver-

giftung eines 43jähr. Mannes durch 30,0 g Chloroforo:

unbedeutende cerebrale Erscheinungen. Mydriasis, berrip/

Schmerzen in der Nabelgegeud und in den Hypocbon

drien, heftiges Erbrechen und Durchfälle mit Tenesmus.

Röthung der Zunge und des Pharynx, nach Anwendung

von Strychnin und Digitalis, Opium und Eispillen u-
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Meinende Besserung, doch trat nach 24 Std. der Tod
plötzlich ein.)

9. Jodoform und Jodofonnsurrogate.

I i Dress ler (Löbejün), Eczema universale acutum

ils Folge von Empfindlichkeit gegen Jodoform. Therap.

KOBfttsk Mai. S. 288. — 2) Russell, James W.,

Notes on two cases of tuxic amblyopia by iodoform.

Lancet. June 11. p. 1608. — 3) Hübener, \\
'.,

I tber die mechanischen Verbiiltnisse bei der Resorption

von Jodoform. Ein Beitrag zur Lehre von der Jodo-

( .rmiotoxication. Aus der Breslaucr chirurg. Kliuik von

Prof. Mikulicz. Bruns' Beiträge. XVIII. IL I. S. 133.

- 4; Thomalla, Eka-Jodoform in der Wundbehand-
lung. Therap. Monatsh. Juli. S. 381. — 5) Kassel.
Carl, Beitrag zur Verwendung des Sozojodolsalze. Ztschr.

f. pract. Aerzte. No. 24. S. 851. — G) Moleues,
Ni'tes sur l'actiou therapeutique de Teurophene daus

Ifs maladies de la peau. Bull. gen. de Therap. Avr. 23.

p. 248. — 7) Ajcvoli, Eriberto (Siena), Fünfzig kli-

üLv-he Beobachtungen über den therapeutischen Werth
des Anstois. Wien. med. Bl. No. 14. S. 228. —
8) de Buck, D., Der therapeutische Werth des Noso-

phens und seiner Salze Antiuosiu und Eudoxin. Scp.-

Abdruck aus: Belgique med. 1896. No. 27. 8. 7 Ss.

— 9) Lieven (Aachen), Mittheilung, betreffend die

bisherigen Ergebnisse der Anwendung des Nosophens

::id seiner Salze unter besonderer Berücksichtigung der

Verwendbarkeit für Magen- und Darmaffectionen. Son-

derabdruck aus den Verhandlungen des XIV. Congresses

tir innere Medicin. S. 395. 18%. — 10) Derselbe.
Receptformeln für den Gebrauch von Nosophen, Anti-

no'in und Eudoxin. Naumburg a. S. 12. 13 Ss —
II] Ebrmann, S. (Wien), Das Nosophen in der Der-

rntotherapie. Wien. med. Presse. 1896. No. 47. —
12) Schön- Laduicwski (Lemberg), Ucber den thera-

peutischen Werth des Nosopheus und seine Salze Anti-

nosin und Eudoxin in der Kinderheilkunde. Ebcndas.

No. 45. S. 1416. — 13) Sternberg, Philipp (Berlin),

Bericht über Behandlung mit Sanofonn. Therap. Monat>h.

Juli. S. 380. (Günstige Erfolge von Verbänden mit

.^anoform bei frischen und eiternden Wunden. Abscessen,

Panaritien, von Salben bei Fissuren u. Rhagaden u. s. w.)

— 14) Sc hatten mann, W., Ucber Traumatol (Jodo-

cresine). Ebendas. Febr. S. 89. (Aus der dcrmatol.

Abtheilung des städt. Krankenhauses zu Frankfurt a. M.)

— 15) Lieven, A., Sur les proprictes et l'emploi

therapeutique d'unc nouvcllc preparation iodee, l'iodo-

terpine. Bull. gen. de Therap. Nov. 8. p. 654. Pharm.
Ztschr. f. Russl. No. 34. S. 501. — 16) Sur les pro-

prietes et l'action therapeutique de l'iodogallicine (oxy-

)>>dure double de mcthylgallol et de bismuth). Bull,

geo. Nov. 8. p. 653. Pharm. Ztschr. f. Russl. No. 35.

S. 519.

Wegen der überaus grossen Empfindlichkeit
gegen Jodoform ist ein Fall von Dressler (1) her-

vorzuheben, in welchem sich bei einer Frau regelmässig

uach Application von Jodoform als Verbandpulver oder

Salbe bei Familienmitgliedern zuerst hochgradige

Röthung und Schwellung des Gesichts und der Augen-
lider, dann unter Jucken und Brennen bei Abgeschlagen-

heit, Anorexie. Frösteln und geringem Fieber ein uni-

verselles Eczem von verschiedener Form (E. papulosum
an Armen und Händen, E. vesiculosum und crustosurn

an Ohren und Unterschenkeln) und von 4 wöchentlicher

Dauer entwickelte.

Die in England üblich gewordene Behandlung
von Phthisikern mit grossen Dosen Jodoform
nach Fox well, wobei anfangs 0.12 dreimal täglich ge-

geben und mit wöchentlicher Erhöhung der Einzelgaben

um 0,12 auf 0,5—0,6 gestiegen wird, hat in der Praxis

von James Russell (2) zweimal nach 3 wöchentlichem
Gebrauche von 0,6 zum Auftreten von Amblyopie

geführt, die sich nach Aussetzen des Mittels bald

besserte, mit Blässe der Papille und in 1 Falle mit

einseitiger Verengung des Gesichtsfeldes verbunden war
und sieh durch Fehlen des centralen Farbenscotoms

von Tabaksamblyopie unterschied. In einem Falle war
subjectiver Metallgeruch und Geschmack, der häufig bei

dieser Behandlungsweise vorkommt, dem Auftreten vor-

ausgegangen. Ein ähnlicher Fall wurde 1JS93 von
Priestley Smith in Birmingham bei derselben Behand-
lungsweise beobachtet.

Die Frage über die grössere Gefahr des fein-

gepulverten Jodoforms, welche von fast allen Chir-

urgen bis auf Mose t ig- Moorhof angenommen wird,

hat Hübener (3) durch Versuche an Thiercn, denen

krystallisirtes oder fein gepulvertes Jodoform in die

Bauchhöhle gebracht wurde, zu beantworten gesucht,

doch ergab sich dabei kein nerinenswerther LTnterschied

der Toxieität, was übrigens bei der Unmöglichkeit

gleichmässiger Vertheilung, dem Zusammenballen des

Jodoforms und der dadurch verursachten Hemmung der

Resorption iu verschiedenem Maasse nichts Auffälliges

bat. Das Zusammenballen bildet offenbar den Aus-

gangspunkt für Verwachsungen und Straugbildungen in

der Bauchhöhle, indem auf das Auftreten eines zarten

Ueberzugs von Fibrin bald Entwicklung embryonalen

Bindegewebes folgt. Ueberhaupt war in den Hübener-

schen Versuchen das Peritoneum keineswegs völlig un-

verändert, sondern zeigte in fast allen Fällen schwache,

aber ausgesprochene Röthung. häufig neben ziemlich

starker Injection der Darmgcfässe, ein Umstand, welcher

der Tamponade der Bauchhöhle mit Jodoformgaze nicht

das Wort redet und deren Ersatz durch sterile Gaze

wenn möglich befürwortet.

Deutlichere Resultate in Bezug auf das Verhalten

fein gepulverten und krystallisirten Jodoforms ergaben

Versuche am Kaninchenohre, indem ersteres coustant

früher durch die Lymphbahuen iu ungelöster Form in

den Orgauismus gelangt. Im Gewebe verändert sich

die Farbe des Jodoforms, indem neben Krystallen von

der normalen Farbe blasse, fast farblose, nur durch

ihre Lage und Form als Jodoform erkennbare, sowie

andre, mahagonibraune, mitunter selbst schwarze sich

finden, die wohl nicht als Jod, sondern als eine aus

dem Jodoform entstandene Zwischenstufe zu betrachten

sind. Später zerfallen die Krystalle in kleine bläschen-

förmige Granula. Eine Lösung in Fett erscheint somit

für die Resorption des Jodoforms nicht uothwendig.

Thomalla (4) rühmt die unter dem Namen Eka-
Jodoform in den Handel gebrachte Mischung von
Jodoform und Paralorm. die nach Gottsteiu ab-

solut steril ist und das Bacterienwachsthum hemmt, als

nicht reizendes Präparat, das bei Behandlung ei-

ternder Wunden rascher als Jodoform zum Ziele

führt. Vor dem Glutol hat es den Vortheil, dass es

nicht so schnell einen festen Sehorf bildet, was be-

sonders leicht bei nicht ebenen Wunden Eiterung unter

dem Schorfe veranlasst.

Kassel (5) erklärt Sozojodolnatrium in höchst

feinem Pulver eingehlasen für das beste Mittel bei
Otitis media, da es als höchst feine* Pulver ein-

geblaseu niemals Hetentionen wie Borsäure oder

Mischung von Sozojodolnatrium mit Talk und bleibende

Schwerhörigkeit und subjective Geräusche bewirkt.

Frische und alte Perforationen vernarben rasch unter
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Natr. sozojodol. Ausserdem empfiehlt K. Z in cum
sozojodolicum (0,2—0,5 : 15,0 Glycerin) bei Myriu-
gitis und zur Behandlung von Ozaena, wo wegen der

variabeln Empfindlichkeit 0,1—0,7 auf 10.0 Talk und
0,5 Cocain veordnet wird und das Mittel durch Ver-

mehrung der Secretion die Lossstossung der Borken
befördert.

Nach Molines (6) ist der Heile ffec t des Eu-
rophens bei varicösen Geschwüren bedeutend
grösser als der des Jodoforms oder Anstois, indem bei

Bepuderung mit anfangs Europhen und Borax oder Bor-

säure, später mit Europhen allein und Bestreichen der

Umgebung mit 5— lOproc. Europhen-Lanolinsalbc schon

in 3—S Wochen Vcroarbung erfolgte. Gute Dienste

leistete Europhen bei eiternden multiplen Gummata
syphilitica und in ätherischer Lösung injicirt zur Ver-

hütung der Eiterung multipler tuberculöser Drüsenge-
schwülste, ferner in Oel gelöst und als Pulver bei

Lupus. Furunkeln und Erfrierungen (hier auch als

(Europhencollodium). Bei Favus gab weder Europhenöl
noch Europhentraumaticin nennenswerthe Erfolge.

Ajevoli (7) rühmt den Gebrauch von Aristol
in Form von 4--10proc. Salben (auf stcrilisirte Gaze
gestrichen) bei Schnitt- und Risswunden, besonders

auch an den weichen Kopfdecken, bei Frostbeulen und
Verbrennungen, wo es entschieden der manchmal einen

Kcizzustand des Granulationsgewebes hervorrufenden

Borsäure überlegen ist. Bei varicösen Geschwüren war
der Erfolg manchmal negativ, bei exuleerirten Neubil-

dungen constant erfolglos.

Ueber die therapeutische Verwendung des
Nosophcns und seiner als A n tinosin und E udoxi n

bezeichneten Natrium- und Wismuthsalze liegen ver-

schiedene neuere günstige Erfahrungen vor. So em-
pfiehlt de Buck (8) Antinosinlösung (2 proc.) als vor-

zügliches Dcsiuficiens tür Hände und Irrigation von
Wuudon, Nosophen als austrocknendes und antiseptisches

Streupulver, sowohl bei einfachen als inficirten Wunden,
bei Geschwüren jeder Art, Eczera und Intertrigo und
Eudoxiu zu 0.5—2,0 bei acutem und chronischem
Darmcatarrh der Kinder. Als antituberculoses Mittel

steht es dem Jodoform nach, da es kein Jod abspaltet

Ehrmann (11) fand Nosophenpulver bei Balanitis,

Balanoposthitis, Eczem und Intertrigo wirksamer als

Salicylstreupulver und zieht es beim Verbände an
Operationswunden (Excision von Nacvis, Scarification

und Auslöffelung von Lupus) vor, da es weder zu Eczem
noch zu Granulationswuchcrung führt. Für die Be-

handlung von Ulcera mollia eignet sich Nosophen nicht

bloss wegen seiner antiseptischen Action und der Ab-
wesenheit des Geruchs, sondern auch weil es eine ge-

nügend poröse Schiebt bildet, durch welche die Secrctc

durchsickern können, so dass es zu Bildung von Bu-
bonen nicht kommt, was möglicher Weise auch mit der
deleteren Action auf Staphylococcen zusammenhängt,
derentwegen es auch bei Impetigo und impctigiuöscu

Fussgeschwüren, sowie bei iueidirten Furunkeln mit Er-

folg zur Anwendung kommt. Schön-Laduiewski
(12) empfiehlt 5-- 10 proc. Nosophcn-Lanolinsalbe bei

allen nässenden Eczemeu im Kindesalter, auch bei

Kopfeczcm mit Plica polonica, sowie bei Rhinitis scro-

phulosa, ferner als Streupulver bei Intertrigo am Halse,

am Gesäss und in der Schenkelbeuge und bei Nabel-
blermorrhoen und als Insufflation mit der Hälfte Bor-

säure bei Ostitis media, wo er vorher '/a proc. Anti-

nosinlösung injicirt. Antitiosin benutzt er in '/2
— 2 proc.

Lösung als Gurgel wasser bei Anginen, Eudoxin als

Mittel bei Darmentzündungen, in denen den Stühlen
Schleim oder Eiter beigemengt ist, z. B. bei Enteritis

follicularis, Dysenterie und subacuter und chronischer

Enteritis, wo er soviel cg, wie das Kind Monate zählt,

ohne die Dosis 0,5 zu überschreiten, 2—3stündlich an-

wendet.

Als neues Ersatzmittel des Jodoforms ist von

Frankreich aus das Monojodid der Cresylsäure (<»H4)

(CH9)HO unter dem Namen Traumatol in den Handel

gebracht. Nach den Erfahrungen, welche von Schatten-

mann (14) über die im Städtischen Krankenhause von

Frankfurt a. M. damit angestellten therapeutischen Ver-

suche mitgetheilt werden, verdient es sowohl wegen

seiner guten antiseptischen Eigenschaften als wegen

seiner Geruchlosigkeit, l'ngiftigkeit und Reizlosigkeit

Beachtung.

Das Mittel, welches 54,4 pCt. Jod enthält, da*

durch Chroms ü uregem i sch nicht abgespalten wird, bilde*,

ein violettrotbcs, voluminöses, licht- und luftbeständige>

Pulver von 0,67 spec. Gewicht, das sich in Wasser und

Säuren nicht, in Alcohol fast gar nicht, in Aether

wenig, in Chloroform und starken Alkalien leicht, io

Schwefelkohlenstoff sehr leicht löst. Conc. Salpeter-

säure und Schwefelsäure zersetzen es unter Jod absehet

dung. Nach den von Lion im baetcriologischen Labe

ratorium des Hosp. St. Antoine angestellten Versuchen

bleibt Nährgelatine in einer inficirten Atmosphäre mit

Traumatol bestreut wochenlang intact, während bei Be

Streuung mit Jodoform reichliche Vegetationen sich ent-

wickeln, auch tritt bei Cultur von Staphylococeu-*

aureus bei Bestreuen mit Traumatol erst in 11, mit

Jodoform schon in 3 Tagen Verflüssigung ein. Analog

wie Staphylococcus aureus werdeu auch Culturen von

Staphylococcus albus, Bacterium coli und Protcu-.

vulgaris durch Traumatol beeinflusst. Bei Meerschwein

chen sind 1,5 subcutan und 1,0 intraperitoneal aboc

giftige Wirkung.
Das Mittel wird in Pulverform oder als Gatt,

Vaseline, Glycerin. Pflaster, Crayons, Collodium, sowk

als 10 proc. Traumatol-Lanolin-Vasclin, als 5— 10 proc

Traumatoizinkpaste und als 10— 50proc. Traumatol-

Chloroform angewendet.

Nach Schatten mann empfiehlt es sich als Pulver

bei l'lcera mollia, Chancre mixte und Primärsclerosen.

als Collodium bei kleineren Erosionen an den Genitalien

und Herpes progenitalis, als Traumatoichloroform oder

als Pulver bei syphilitischen Affectionen der Mund

und Rachenschlcimhaut, in Form mit Pulver oder Salb'

bedeckten Tampons bei Erosionen der Portio uteri und

der Mastdarmschleimhaut, bei Vulvovaginal- und Rectal-

geschwüren ; ferner als Pulver und Gaze nach Opera-

tionen der Phimose oder Exstirpation von Bubonea.

während nach Entfernung von Papillomen oder Wanec

Collodium genügt. Sehr günstig wirkt Traumatol bei

Balanitis, Intertrigo und (als Zinkpaste) bei Eczem, be-

sonders im nässenden Stadium, sowie zum Verband-

von Fussgeschwüren und offenen Geschwürs- und Höhlen-

wunden.

Lieven (15) empfiehlt die als Jodoterpin be-

zeichnete directe Verbindung von Terpin und Jod als

Ersatzmittel von Jodoform und Jodtinctur, von derda>

ein braunes Liquidum von Terpenthingerueh dar-

stellende Mittel den Vorzug eines 5 mal grösseren Jod-

gehalts hat. In absolutem Alcohol ist es zu 10 pCt.

löslich, mit «Fetten in jedem Verhältnisse mischbar.

Auf die Haut wirkt es nicht zerstörend. Zur Wund-

behandlung empfiehlt sich eine Mischung von 1—ÄOpCt.

Jodoterpin mit sterilisirter Thoncrdc. Im Hospital ru

Wilna gab es günstige Resultate.

Als weiteres jodhaltiges und jodabspaltendes Dcs-

iuficiens wird das dem Airol nahestehende Jodi-
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gallicin (16) empfohlen, ein durch Einwirkung von

Wismutoxyjodid auf Gallussäuremethyläther gewonnenem

Wismutoxyjodidmcthylgallol, das ein dnnkelgraues,

leichtes amorphes Pulver darstellt, das durch Säuren,

Alkalien und Wasser in seine Bestandteile zerfällt und

28,6 pCt. Jod auf 38,4 pCt. Bi enthält.

[Sonnenberg, F . Ein Beitrag zur Entstehung von

Hautausschlägen bei äusserlicher Application von Jodo-

form. Medycyna. No. 5. (Heftige Dermatitis ac. an
beiden Handgelenken nach Behandlung eines Ulcus

raollc mit Jodoform und nach dessen Beseitigung rasch

sehwindend.) Trzehifky (Krakau).]

10. Rromoform.

Eppen, Heinrich, Drei Fälle von acuter Bromoform-
intoxication. 8. 28 Ss. Diss. Grcifswald. (3 günstig

verlaufene Fälle von Bromoforravergiftung bei keuch-

hustenkranken Kindern aus der Greifswalder medic.

Klinik.)

11. Aethyläther.

Willett, Edgar, On ether rash. Bartholom. Hosp.

Rep. XXXII. p. 79.

Aut das Vorkommen eines roseo laartigcn Exan-
thems beim Aetherisiren ist von verschiedenen

englischen Schriftstellern (Buxton, Hewitt) schon

früher hingewiesen. W illett beschreibt den „Et her
Rash" als auf plötzlicher, unregelmässiger Erweiterung
der oberflächlichen Capillaren beruhende, im Gebiete

der Nerven des oberen Cervicalplexus symmetrisch auf-

tretende, rosa oder hellroth gefärbte Klecken, die

3—4 Minuten nach dem Beginne der Actherisation auf-

treten und in 2 Minuten ihre Höhe erreichen, um dann
langsam zu verbleichen und in 14—15 Minuten zu ver-

schwinden. Den Sitz des Exanthems bilden der Hals
und der obere Theil der Brust, wo es selten bis über
die obere Hälfte der Brusthöhle hiuausgeht, nach oben
kann es bis zur L'nterkiefergcgeud und selbst zu den
Wangen sich verbreiten. Es scheint ungefähr bei 5 pCt.

der Aetherisirten vorzukommen und betrifft vorwaltend
Frauen im Alter von etwa 30 Jahren, kann aber auch
bei 12 jährigen Mädchen und über 50 Jahre alten Per-

sonen vorkommen. In manchen Fällen scheint es sich

um Reflexwirkung beim Incidircn zu haudeln, da looale

roaeolartige Ausschläge auch an Rumpf und Extremi-

täten in der Nähe des Operationsfeldes auftreten ; doch
ist dies nicht durchgängig der Fall. W. bat nur ein-

mal ein Exanthem an Hals und Brust beim Chloro-

formiren beobachtet, doch war dies nicht roseolaartig,

sondern scarlatinös.

12. Aceton.

Sack, Arnold (Heidelberg), Ucbcr die Löslichkeit

des Steinkohlentheers in verschiedenen Flüssigkeiten

und über die therapeutische Verwerthung dieser Lösun-
gen. Allg. med. Centralztg. No. 81. 1896.

Als das beste Lösungsmittel für Stein-
kohlcntheer sind Aceton und Benzol anzusehen,

von denen jedes 67 pCt. löst, während ein Gemenge
von »» Benzol und Aceton 69,44 und ein solches von
20 Th. Benzol und 77 Th. Aceton sogar 72 pCt. löst.

Alcohol löst nur 18,4, Benzin und Alcohol (20:77)
nur 60, Spiritus und Aether 64 pCt. Für Hautkrank-
heiten eignet sich Aceton als Solvcns um so mehr, als

es für die Haut indifferent ist. Sack empflehlt die

als Solutio Lithanthracis acetonica bezeichnete

Lösung von 10 Kohlentheer in 20 Benzol und 77 Aceton
zur Bepinsclung sowohl bei trockenen als bei feuchten

Hautcatarrhcn und besonders für die Behandlung stark

juckender, ausgedehnter, trockener oder lichenificirtcr

Eczeme, von Dysidrosis der Hand, abheilender Sycosis

coccogcnes, leichten Fällen von Herpes tonsurans und
seborrhoischen Affecüonen des Kopfes. Bei Para- oder

Hyperkeratosen sind der Lösung Resorcin oder Salicyl-

säure zuzufügen. Das Pigment ersetzt sowohl die mit

Ijuillajatiuctur hergestellten Lösungen (Coaltar sa-

ponine, Liquor Carbonis detergens) als den mit

Benzol hergestellten Liquor Anthracis simplex
von Fischöl.

13. Glycerin.

Tarozzi, E. (Pisa), Dell' azionc della glieerina

sull' utero gravido. Contributo spcrimentale. Arch. di

Farmacol. Vol. 5. Fase. 4. p. 161.

Tarozzi führt die Zusammcnzicbungen des
Uterus nach Iujection oder Aufträufeluug kleiner

Mengen Glycerin, von dessen ecbolischer Wirkung er

sich bei trächtigen Meerschweinchen überzeugte, auf

dessen wasserentzichende Wirkung zurück, da die Wir-

kung bei mit u Wasser verdünntem Glycerin ausbleibt.

14. Oxalsäure.

1) Marfori, Pio (Cagliari), Sul contegno dell'

acido ossalico nell' organismo. Annali di Chim. Maggio.

p. 202. — 2) (iiunti, L. (Cagliari), SulT ossidabilitä

dell' acido ossalico nell' organismo dei mammiferi e

degli uccelli. Ibid. üttobre. p. 434. — 3) Paulus.
Peter, Acute Oxalsäurevergiftung. 8. 29 Ss. Diss.

Göttingen. — 4) Ebstein, Wilhelm und Arthur

Nicolaier (Güttingen), Ueber die Wirkung der Oxal-

säure und einiger ihrer Derivate auf die Nieren. Virch.

Arcb. Bd. 148. S. 366.

Gegenüber Pohl, der nach Versuchen an Hunden
mit Thiry'scher Fistel die Verbrennung der Oxal-
säure im Organismus leugnet, fand Marfori (1), dass

beim Menschen und beim Hunde nach iuterner Ein-

führung von Oxalsäure nur ein geringer Theil der

resorbirten Säure unverändert im Harn erscheint. Beim

Menschen betrug die in 3 Tagen als solche eliminirtc

Säuremenge nur 15,2, beim Hunde 80,57 der resor-

birten Oxalsäure. Zu gleichem Resultate gelangte

(iiunti (2) bei Sclbstversuchen, wobei er im Urin

nach Einnehmen von 0,3 Oxalsäure und 0,9 Natrium

oxalicum nur 1 1 bezw. 4 pCt. wiederfand. Das gleiche

Resultat ergab Verfütterung beim Hunde und Ein-

bringung in eine Darmfistel, wogegen bei Subcutan-

applieation im Harn fast die Hälfte (43—51 pCt.) wieder-

erschien. Bei Vögeln wurde die ganze Menge Oxalsäure

eliminirt.

Paulus (8) fand in einem in der Göttinger medi-

cinischen Klinik beobachteten, glücklich verlaufenen

Falle von Selbstvergiftung mit 15 g Kleesalz, die theil-

weisc durch Erbrechen und Magenspülung entfernt war,

nur 0,053 (auf den Tag berechnet 0.212 g) Oxalsäure.

Der Harn enthielt zahlreiche sphäroidc, ovale und hautel-

artige Formen, am 2. Tage auch viereckige Cristalle

und Uebergänge zu Briefcouverts, geringe Mengen Ei-

weiss und Fascrstoffcylinder, aber keinen Zucker, der

auch bei mit 0. vergüteten Kaninchen nicht zu con-

statiren war.

Im Verfolg ihrer Studien über Erzeugung von

Harnsteinen durch Oxalsäurederivate betonen

Ebstein und Nicolaier (4), dass die Steinbildung

dabei keineswegs auf Calciumoxalat beruht. Nicht bloss

die nach Oxamidfütterung antretenden Steine bestehet)

aus Oxamid. wie E. und N. früher angaben und Krohl

(Ber. 1891. I. 412) bestätigte, auch die Oxaminsänrc
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und deren Derivate gehen nicht in Oxalsäure über,

sondern erscheinen als oxaminsaurcs Calcium im Harn.

Oxaminsäurc und oxaminsaurcs Ammoniak bewirken

keine pathologischen Veränderungen der Nieren, wohl

aber Oxamaethan, das für Kaninchen, Ratten und

Mäuse starkes Gift Ist, während Hunde und Katzen

grössere Mengen tolcrircn.

Selbst bei Verfütterung grosser Dosen Oxamid mit

kleinen Mengen Oxalsäure konnten E. und N. nur
Oxamidcrystalle erhalten; bei kleinen- Dosen beider kam
es nicht zur Concrementbildung, dagegen wiederholt zu

Schrumpfniere, die jedoch keineswegs constant ist. Von
ehemisch reiner Oxaminsäure toleriren Hunde Tages-

gaben ven 3,5 — 7,0 g und eine (iesammtgabe von 60 g
in 10 Tagen, vou oxaminsaurem Ammoniak selbst 156 g
in 26 Tagen, ohne zu erkranken; auch von Oxamaethan
können Hunden Tagcsgabcu von 15 g und selbst Ge-

sammtgabeu über 350 g gegeben werden, ohne dass sie

scheinbar erkranken, doch enthält der Harn constant

Eiweiss und die Nieren zeigen pathologische Ver-

änderungen. Bei Kaninchen führt die tägliche Fütterung
mit 1— 2 g in 2— 7 Tagen zum Tode, wobei die Scction

ausser Nierenveränderung auch Hyperämie und hämor-
rhagische Erosionen, Necrosen und Geschwüre nach-

wies.

15. CyanVerbindungen.

1) Schumacher, Joseph, Beitrag zur Kenntniss

der Wirkung des Acthylencyanids. 8. 25 Ss. Diss.

Kiel. — 2) Weingcs, Heinrich, Beitr. zur Kenntniss

der Wirkung des Knallnatrium. 24 Ss. Diss. Kiel.

— 3) Müller. Rudolf, Beitrag zur Keuutniss der

Wirkung des eyanmilchsauren Kalium. S. 26 Ss. Diss.

Kiel. — 4) Sievers, Fr., Beitr. zur Kenntniss der

Wirkung des Triacetonamincyanbydrins. 8. 24 Ss. Diss.

Kiel. — 5) Bille, E.. Beitrag zur Kenntniss der Wir-

kung des Cyannickelcyankalium. 8. 24 Ss. Diss. Kiel.

— 6) Biese. U., Beitrag zur Kenntniss der Wirkung
des Kaliumaurocyanid. 8. 23 Ss. Diss. Kiel. —
7) Wehrenpfennig, Paul, Beitrag zur Wirkung des

Cyanzinkcyankalium. 8. 24 Ss. Diss. — 8) Wort-
mann, Franz, Beitrag zur Kenntniss der Wirkung
des Cyansilbercyankalium. 8. 26 Ss. Diss. Kiel. --

9) Arntz. Aegidius. Beitrag zur Kenntniss der

Wirkung des Nitroprussidnatrium. S. 24 Ss. Diss. Kiel.

— 10) Wiglcsworth, Thomas R., Gase of Cyanide
of potassium poisoning; recovery. Brit. med. .loum.

Apr. 24. p. 1039. (Selbstmordversuch eines Gold-

gräbers in Nicaragua; Einführung der Magensonde und
Auswaschen des Magens mit Wasser nach Entfernung eines

Zahus, Erbrechen blauer Massen nach Einführung einer

Mixtur aus Ferrum sulluricum, Kalium carbon. und
Aethcr; Besserung nach Begiessung des Nackens und
der Wirbelsäule, doch dauerte die Contraction der
Vorderarme und Finger noch 2 Stunden und das Bc-
wuüstseiu kehrte erst nach 33

4 Stunden vollständig

zurück: die Gifujuantität liess sich nicht genau be-

stimmen.)

Von Falck (1—9) sind in Gemeinschaft mit ver-

schiedenen Schülern über mehrere zur Blausäure in

naher chemischer Verwandtschaft stehende sog. Venen

a

eyanica Versuche gemacht, welche für viele den Be-

weis liefeni, dass sie nicht einzig uud allein durch

Blausäureabspaltung wirken, indem sie theils differente

Jntoxicationsbilder liefern, theils der Verlauf der Ver-

giftung abweicht, theils auch das Verhalten der ein-

zelnen Thierklassen ein anderes ist. Obschon manche

dieser Differenzen, namentlich der protrahirterc Verlauf,

sieh durch langsamere Abspaltung von CyH erklären

lassen, weisen doch andere auf eine eigenartige Wir-

kung einzelner der untersuchten Stoffe hin.

Insbesondere gilt dies nach Falck und Schu-
macher (1) von dem im Vorjahre (Bcr. 1896. I. 333i

von Heymans und Masoin geprüften Bernstein-
säurenitril (Succinylnitril. Aethyleucyanid), dem F.

und S. auch gegenüber dem Fropionitril eine eigen-

artige Wirkung vindiciren. Das Bernstcinnitril ruft

zwar wie Cyankalium uud Fropionitril Lähmung und

Athmungsverlangsamung hervor, unterscheidet sich aber

vom Cyankalium dadurch, dass die Krämpfe nicht

tonisch, sondern klonisch sind und erst nach Anwen-

dung der letalen Giftmenge (beim KCy schon bei der

halben letalen Dosis) auftreten. Ein Unterschied vom

Fropionitril ist in dem diesem eigenthümlichen starken

Erbrechen, dass schon bei '/iti oc i Cyankalium und

Succinylnitril erst bei '/» der letalen Menge eintritt.

Auch das Verhältniss derToxicität bei einzelnen Thier-

arten ist verschieden; es stellt sich bei Maus uud Taub*

für Cyanide wie 1 i 0,547, bei Fropionitril wie 1 s 8fi,f,

und beim Aethylencyanid wie 1 : 884,6, so da*s die

Taube gegen letzteres eine noch viel grössere Immu-

nität wie gegen Fropionitril besitzt.

Das bei der Darstellung des Eucains gewonmin,
aus Triacetonamin mittelst der sog. Cyanhydriureacfen

erhaltene Triacetonamincyanhydrin wirkt nach

Falck und Sievers (4) in alcoholischer Lösung bei

Tauben stärker brechenerregend als Cyankalium, da-

gegen schwächer krampferregend, gleicht diesem ab<r

insofern, als es Lähmuug, Athmungsstörung und Athem-

stillstand hervorruft. Tödtliebe Dosen können bei

Tauben uud Kaninchen ebenso rasch letal wirken,

während Mäuse erst nach einem mehr als 3 fach längeren

Zeitraum zu Grunde gehen. Die auffallende Immunität

der Maus gegen Blausäure ist verwischt. Bei Kaninchen

wirken 2 Th., bei der Maus 4'/t und bei der Taub<'

erst 5 Th. so giftig, wie die in der Verbindung ent-

haltene Blausäure, so dass wohl nur theilweise Ab-

spaltung oder auch differente Wirkung des abgespaltenen

Piperidinderivats statthat. Dass die Cyangruppe nur

schwer uud langsam, selbst in der Siedhitze abge-

spalten wird, zeigen Versuche, das Cyau an Silber iu

binden.

Neben der im vorjährigen Berichte, nach Versuchet

von Falck und Kasteit) besprochenen a-Cyan-a-Mileli-

säure wird bei deren Darstellung aus Brenztraubensäur»-

und Cyankalium noch eine isomere Säure gebildet, die

nach den von Falck und Müller (3) mit cyanmilch-

saureui Kalium augestellten Versuchen eine Mittelstellung

zwischen der isomeren Säure und dem Cyankalium ein-

nimmt, insofern danach bei Kaninchen auch Opistho-

tonos auftritt, was bei ersterer nicht der Fall ist. Ein

anderer Unterschied der isomeren Verbindung gegen-

über besteht in Bezug auf die relative Empfindlichkeit

der einzelnen Thierarten, indem nach den Todtungs-

dosen Kauinchen gegen jene 2 mal, Tauben 8 mal and

Mäuse noch mehr mal so stark empGndlich sind. Der

Cyankaliumwirkung gegenüber fehlt die anfängliche

Athembesehlcuuigung und die tonischen Krämpfe müssen

als iudireete, aus der Athcmstörung hervorgehende be-

trachtet werden.

Selbst die bisher als ausschliesslich durch Bliu-

säureabspaltung als wirksam angesehenen Doppel-

Cyanide, gleichviel ob sie, wie die betreffenden Silber-

und Goldverbindungen 2, oder wie die Üoppelcyaoidc

desZiuks und Nickels 4 Cy Gruppen imMolccülc enthalten,

zeigen nach Falck und Biese (6), Bille (5), Wehren-

pfennig (7) und Wort mann (8) Abweichungen der

Symptomatologie des Verlaufes der Intoxication und der

Toxicität gegenüber Cyankalium und Cyaunatrium.
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Bei keinem dieser Stoffe kommt es zu Opisthotonus,

auch sind zur Hervorrufung von Krämpfen grössere

Menden als der freiwerdoudcn Cy II entspricht, meist

^gar dii- einfache Tödtungsdosis erforderlich. Die Wir-

tlingskraft der Doppclcyanide entspricht nicht der Ab-

.paltung der sämratlicheu, noch eines Theiles der Mo-

leküle und die Immunität der Maus wird verwischt,

Me da« jedoch die Verhältnisszahlen bei den einzelnen

Verbindungen ganz übereinstimmen, wie folgende Tabelle

ausweist:

Cyankalium

Silberdoppel- eyanid Golddoppel- eyauid

o
e.
a,

£ ~e

lg,& o
Z

Zinkdoppcl-
eyanid

Kaninchen zur

Taube . 1 : 1,22 l : 0,87 l :0,5O 1 s 1,96 1 : 1,71

Kaninchen zur

Maus . . 1 : 2,38 1 ! 1,01 1 : 0,G2 1 : 1,76 1 : 1.91

Taube zur Maus l : 1,88 1 : 1,23 1 : 0,87 1 : 0,90 1 : 1,00

Die Schnelligkeit des Eintrittes des Todes ist im
Ulpmeinen langsamer und nur beim Zinkdoppelcyanid

itt des Cyankaliums nahe kommend; die Erholung nach
tjicht letalen Dosen erfolgt bei allen viel langsamer als

kirn Cyankalium.

Die Angabe von Schischkoff, dass die Salze der

Knalls äure, die nach den Untersuchungen von
,1 l\ Xef mit Carbyloxim, CNOII identisch ist und
»1j solches zu den Derivaten der Blausäure CNH in

Ikziehung steht, eine ähnliche Wirkung wie Cvansalze
Labe, wird durch Falck und Weinges (2) durch Ver-

buche an Kaninchen, Tauben und Mäusen mit knall-
»aurem Natrium bestätigt; doch ist der zeitliche

Verlauf der Vergiftung sehr verschieden, indem die

Wirkung der einfachen Cvansalze beim Kaninchen rasch

riatritt und spätestens iu 5 Minuten zum Tode führt,

wahrend die des knallsaureti Natriums etwas länger auf

«.ich warten lässt und der Tod erst nach 14— 153 '

4 Mi-

nuten erfolgt. Die minimal letale Dosis beträgt für

Kaninchen 3,5 mg pro Kilo. Bei Kaninchen sind Krämpfe
wenig ausgesprochen, bei Tauben und Mäusen, wo das

letale Ende oft erst nach * «— 1 Stunde erfolgt, kommt
es zu klonischen Krampfanfällen der heftigsten Art,

die sich häufig wiederholen, dagegen nicht zu terminalem
Tetanus. Auf Tauben wirkt knallsaures Natrium 3 mal
^chwächer als dem CNH-Gehalt seines Molecüls ent-

spricht, auf Mäuse fast so stark, bei Kaninchen viel

intensiver als Blausäure.

Von Arntz (9) ist das Nitroprussidnatrium
»im Gegenstand neuer Versuche gemacht, welche die

früher von Falck und Cromme ermittelten Differenzen

der Wirkung, namentlich die Kegelmässigkeit und Häu-
tigkeit der durch Nitroprussidnatrium hervorgerufenen
Brcchanfälle bei Tauben und das Fehlen der für Cyan-
kalium charactcristischcn Athembeschlcuuiguug, während
es in späteren Stadien der Nitroprussidnatriumvergiftung
zu Dyspnoe und schliesslich zu Respirationsparalyse
Ummt, bestätigen. Weitere Unterschiede sind in dem
Fehlen tonischer und klonischer Krämpfe bei nicht le-

talen Dosen N., der geringen Intensität der Krämpfe
bei tödtlichen Dosen und in dem späten Eintritt der
Symptome und dem protrahirteu Verlaufe der Intoxi-

kation bei Tauben, Mäusen und Kauincheu gegeben.
Die Versuche deuten auf eine langsame Abspaltung von
Blausäure hin, die an der Injectionsstelle nachzuweisen
ist, lassen aber auch die Möglichkeit zu, dass neben
Blausäure noch ein abweichend wirkender Körper tnt-

steht.

16. Benzol. Nitrobenzol.

1) Santesson, C. H. (Stockholm), Ueber chro-

nische Vergiftung mit Steiukohlcnthcerbenzin; ein

Todesfall. Nach klinischen uud anatomischen Beob-
achtungen mehrerer Col legen und mit beleuchtenden
Thierexperimenten. Archiv für Hyg. Bd. 81. S. 33ü'.

- 2) Posselt, Adolf (Innsbruck), Zur Behandlung
der Nitrobenzolvorgiftung. Wiener med. Wochenschr.
No. 80-33. — 3) Boas, A., Zur Klinik der Nitro-

benzolvergiftung. Deutsche med. Wochenschr. No. 51.

S. 817.

Santesson (1) beschreibt die chronische Ver-

giftung durch Benzoldämpfe, die bei Arbeiterinnen

von 15 bis 20 Jahren in einer Fabrik von Velociped-

ringen, wozu eine Lösung von Kautschuk in rohem

Steinkohlenthecr benutzt wurde, offenbar in Folge sehr

laugdauerndem (selbst 12 stündigem) Aufenthalte iu den

mit dem Dampfe erfüllten Arbeitsräumen, vurkam und

sich nach einigen prodromalen Erscheinungen (theils

rauschartigen Zufällen mit Heiterkeit uud Loquaeität,

theils Abgeschlageuheit, Benommenheit und Kopfweh,

theils Trockeuhcit im Munde und Schlünde, Uebelkcit

und Erbrechen) als hochgradige Anämie und Schwäche

mit Blutungen characterisirte und in mehreren Fällen

zum Tode führte. Das Blut selbst zeigte neben hoch-

gradiger Herabsetzung der Erythrocyten auch äusserst

starke Reduction der Zahl der Leukocyten und Zer-

fallsproducte derselben. Bei der Section fand sich

ausser interueu Blutergüsseu sehr verbreitete fettige

Degeneration, an welcher auch die Epithelien der

kleinen Arterien, Venen und Capillaren in Herz, Leber,

Nieren, Ovarien und Uterus partieipirten.

Die Blutungen zeigten sieh iu allen Fällen an der
Haut, wo sie in leichteren sich auf die Extremitäten
beschränken, waren mitunter ausserordentlich zahlreich,

so dass sie ausgeprägte Purpura darstellten, und cou-
lluirten zu grösseren Sugillationen. Dem Auftreten
gingen mitunter Gefässcrweiterungcn in Form rother

Büschel voraus. Nächst der Haut ist das Zahnfleisch

der häufigste Sitz der Blutungen, ausserdem werden
profuse Menses und Metrorrhagie, Blutbrechen uud
Epistaxis beobachtet. Der Verlauf ist immer chronisch,

doch entwickeln sich die schlimmen Erscheinungen oft

sehr rasch. Mitunter treten die Blutungen erst nach
dem Aufhören der Arbeit ein. Die fettige Degeneration
fand sich am ausgesprochensten im Myocard, ati den
Nierenepithelien, Leberzellen, Utcrindrüscu, und iu der
Interna aortae, weniger stark am Epithel der Bowman-
schen Kapseln, an den Follikel- und Stromazellen der
Ovarien.

Dass die Blutuugeu unter dem Einflüsse der

Benzoldämpfe entstehen, lässt sich nicht leugnen, da

nach Santessou's Versuchen an Kaninchen nicht nur

das Rohbenzol mit 63pCt. über 85« siedenden Kohlen-

wasserstoffen, welches in der Fabrik benutzt wurde,

sondern auch reines Benzol in Umschlägen oder in

Subcutanitijecliou in mässigeu Gaben Blutungen hervor-

bringt. Die grössere Giftigkeit des Rohbenzols hängt

wahrscheinlich von der schwereren Elimiuation der

Bcnzolderivate mit höherem Siedepunkte ab. Thromben

und Embolia ergab die Section beim Menschen nicht;

bei Kaninchen kommt es zu Lipiimic und Lipurie. viel-

leicht von dem im Uoterfaaatiel Igewebe durch das

Benzol gelösteu Fette abhängig.
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Zur Therapie der Nitrobcnzol Vergiftungen

empfiehlt Posselt (2) ausgiebigen Aderlass,

eombinirt mit hoher Darminfusion von alkali-

scher Kochsalzlösung in stärkerer Concentration

(nach vorhergehendem Rcinigungseinlauf), um die Blut-

flüssigkeit zu ersetzen. In einem schweren Falle von

Vergiftung erfolgte nach dem unmittelbar nach einer

Venacsection applicirten Einlaufe von 1600 cem 2,5 proc.

Kochsalzlösung, von welchem */io im Körper retinirt

wurde, in 20—25 Min. Besserung der Athmung, des

Pulses und der Cyanose, ferner Schwinden der toni-

schen Krämpfe und 2 Stunden später erfolgte Wieder-

herstellung des ßewusstscius.

Der Fall betrifft einen Arbeiter in einer Seifen-

fabrik, der bei der Reinigung eines Kellers, in welchem
mehr als 40 kg Mirbanöl aus einem durch Auffallen

einer Kiste zersprungenen Ballon ausgeflossen war, be-

schäftigt war und die nach Aufschütten mehrerer Kübel
heisser dampfender Lauge entwickelten, stark nach
Bittermandelöl riechenden Dämpfe einathmete, wobei
sich blaugraue Verfärbung der Körpcroberflächc aus-

bildete und nach 2''
2 Stunden Schwindel, starkes

Hitzegefühl im Kopfe, Zittern, Doppelsehen und
Schwäcbegefühl eintrat, wozu sich nach 20—25 Min.

Bcwusstlosigkeit gesellte. In dem mit verlangsamter,

schwacher und unregelmässiger Athmung, mässiger

Pupillenerweiterung, Nackensteifigkeit, Trismus und
tonischem klonischem Krämpfe einhergehenden Coma
blieben Atropininjectionen , kalte Bcgiessungen im
warmen Bade und künstliche Respiration ohne Einfluss

auf den Zustand. Das bei dem Aderlass entleerte

chocoladebraune, dickflüssige Blut hatte deulieben Nitro-

benzolgeruch und zeigte starke Leukocytosc (Verhält-

nis der Lcukocytcu zu den Erythrocytcn 1 : 180),

wobei die mittelgrossen, mchrkernigen Leukocyten mit

neutrophilcr Granulation überwogen: eosinophile Zellen

waren nicht vorhanden, basophile äusserst spärlich,

Blutplättchen reichlich. Ausserdem war Poikilocytose

durch vereinzelte Mikrocyten und kernhaltige Erythro-

cytcn angedeutet und eine ansehnliche Zahl dichroma-
tophiler rother Blutkörperchen vorhanden. Der
Methämoglobinstreifen konnte nicht nachgewiesen

werden. Im Harn war Aceton, sonst aber keiu fremder

Bestandteil nachweisbar. Mehrere Wochen nach der

Genesung bestand noch eigentümliche Purpurfarbe des

Gesichts. Neben der Einwirkung von Dämpfen scheint

auch starke Verunreinigung der Kleider stattgehabt zu

haben, so das» die mit der künstlichen Athmung be-

schäftigten Personen in Folge des penetranten Geruches
Uebelkeiten, Schwindel und Kopfschmerzen bekamen.

Boas (3) bringt aus dem Krankenhause Friedrichs-

hain einen Fall in 5 Tagen tödtlich verlaufener Ver-
giftung eines Arbeiters durch eine nicht bestimmte
Menge Nitrobcnzol. der ausser den gewöhnlichen

Symptomen noch am Anfange des 4. Tages auftretenden

Decubitus sacralis zeigte und in Folge von Pneumonie
zu Grunde ging. An dem theerschwarzen Blute konnte
spectroscopisch keine Veränderung, microscopisch nur
geringe Vermehrung der Leukocyten bei Integrität der

Erythrocyten nachgewiesen werden. Im Harn fand sich

Anfangs eine reducirende Substanz, die später schwand,
und Nitrobenzol.

17. Carbolsäurc.

1) Brosch, Anton (Wien), Zur Casuistik der Car-

bolsäurevergiftung. Viertcljahrschr. f. ger. Med. XIV.
H. 1. S. 20. — 2) Lucas, Clement, A case of carbolic

poisoniug from the application of a eompress to

the skin. Lancet. Aug. 28. p. 587. (Vergiftung

durch Application einer mit 5 proc. Carbullösung ge-

tränkten Compres.se auf Fuss und Unterschenkel bei

unverletzter Haut bei einem 5jähr. Mädchen; nach D/t

bis \ 3
/4 Std. Blässe des Gesichts und fast schwarze

Färbung von Lippen und Zunge, Schläfrigkeit, kalter

Schweiss, Sinken derTemp., Puls von 140— 150, Stertor,

Mydriasis, später Myosis, mehrmaliges Erbrechen, un-

willkürlicher Harnabgang; anscheinend auch Herxdila-

tation; Genesung unter excitirender Behandlung: Urin

mehrere Stunden grünschwarz, blasses Aussehen einige

Tage anhaltend.) 3) Steavenson, A. Paget (Hur-

worth-on-Tees), Case of carbolic acid poisoning, treated

with vinegar. Brit med. Journ. Sept. 4. p. 595.

(Vergiftung eines lSjähr. Mädchens mit llft Unzen

Calvcrts Carbolsäurc, Beseitigung des comatösen Zu-

Standes durch Ausspülen des Magens mit ana Wein-

essig und Wasser; der Carbolgcruch war anfangs so

schwach, dass die Diagnose nicht zu stellen war; der

Harn war 2 Tage duukcl.) — 4) Hallopeau und

Laffite, De Tinfluence de l'huile pheniquee et de

l'alcool sature d'aeide phenique sur 1c developpement

des cultures des staphylocoques et de leur emploi

comme antiseptiques. Bull. gen. de Therap. Dec. —
5) Velitchkoff, Gangrene des doigts consecutive aut

pansements pheniques. These. Montpellier. — 6)

Melikoff-Goldbcrg, Recherche physiologique sur

Uacide phenylglycolique. These. Genf. — 7) Waldo,
Henry, Picric acid iu eczenia. Brit. med. journ. Febr. 6.

p. 331. (Prostration und dunkler Harn bei einem

Kranken nach 10 Tage fortgesetztem Bepinseln vor.

Eczem der Arme und Beine Morgens und Abends.)

Brosch (1) weist durch Thierversuche nach, dass

bei Vergiftungen durch grössere Mengen con

centrirter Carbolsäurc eiu Theil der zu consU-

tirenden Verätzungen, insbesondere die in Leber and

Nieren sich findenden harten grauweissen Stellen, als

postmortal anzusehen ist, wofür übrigens a priori de:

rasche Tod der Vergifteten spricht. Als für Carbo!-

säureschorfe in Magen und Darm cbaracteristiscb be-

zeichnet B. deren glänzend weisse Farbe, die an der

Luft rötblich und schliesslich schmutzigbraun wird, und

ihren Sitz (Freisein von Zunge, Gaumen, Gaumensegel

und Rachenwaud), während dieVerätzungen vom Schlund

schnürer an bis in den Dünndarm hineingehen urM

auch Larynx und Trachea betroffen sein können.

Gegen die allgemein verbreitete Annahme der Nua

lOBigkeit von Carbolöl als Antisepticum beben

Hallopeau and Laffite (4) die Ergebnisse neuerer

Experimente hervor, wonach frische und reiche Stapb-

lococcusculturen, wenn sie 2—3 Tage dem Einflu*

von lOproc. Carbolöl unterworfen werden, bei Leber

tragung auf andere Culturmedieu, und zu der erst«

Cultur nach 2—3tägiger Wirkung des Carbolöl* n«a

zugeführte Staphylococcen sich beide sehr schlecht ent-

wickeln. Auch bei nicht directem Contacte wird die

Cultur stark abgeschwächt. Dagegen vernichtet selb»!

42tägiger Contacl die Staphylococcen nicht Die Su

phyloeeeeen färben sich nach der Einwirkung mit

Anilin, erscheinen aber kleiner. Ebensowenig wie das

Oel beeinflusst der Alcohol die antibactericlle Wirkung

Bei Trichophyton tonsurans und Alopecia areata ist die

Bepinselung mit alcoholiseher CarbolsäarelösungTon «tu

tanter Wirkung.

18. Pyrogallol.

1) Unna, P. G., Neue Thatsachen über reducireode

Heilmittel. Dtsch. Med. Ztg. 1896. No. 84. - *
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Reilly, F. Bradshaw. Death froni pyrogaltic acid

peUoning. Brit. med. Journ. July 10. p. 81. (Selbst-

mord einer Frau mit 15,0 Pyrogallussäure; Erbrechen,

dankelblaue Färbung der Lippen, Backen und Ohren,

Kälte der Haut und schwache Hcrzthätigkeit. die durch

innere und äussere Reizmittel nicht erheblich gebessert

vurde; darauf Diarrhoe und Hämaturie, am 2. Tage
Cooa, Tod 36 Std. nach dem Auftreten der ersten

Krscheinungen ; als Sectionsbefund werden intensive

longestiün aller Eingeweide, dunkelpurpurne Färbung
der Nieren, Blut in der Blase, Gerinnsel im Herzen

od fleckige Rothe der Magen- und Dafmsehlcimhaut
ingegeben.)

Unna (1) empfiehlt an Stelle von Pyrogallol bei

Hautkrankheiten das durch Einwirkung von Luft

jrjd Ammoniak daraus entstehende Oxydationsproduct,

luf welches die Beilresultate bei Hautaffectionen zurück-

zuführen sind, das aber die gesunde Haut weder

AnilSt, noch die als Folge der Reductionswirkung

mzuschendc erythematüse oder papulös-pustulöse Pyro-

pHoldernatitif hervorruft. Das Pyrogallolum oxy-

datum bewährt sich nicht bloss bei Erzem und Pso-

riasis, soudern auch bei Lupus erythematosus. Bei

leprösen Infiltraten bewirkt es tiefe dintenschwarzc

Fsrbuug über denselben, ohne die gesunde Haut zu

»rhwärzen. Auch bei längerer Application oxydirten

Pyrogallol» tritt Schwärzung des Harns nicht ein.

Intern kann es monatelang zu 0.05-1,0 gegeben wer-

den, ohne Nebenwirkungen zu erzeugen. Das Mittel

tot sich auch mit Zinkoxyd, Kalk- und Bleiwasser

verschreiben, ohne dass dadurch, wie bei Verordnung

mit Pyrogallol, Dermatitis auftritt.

U. empfiehlt bei seborrhoischen Eczemcn und
Pityriasis capitis eine Pomade aus Lanolin, anhydr.,
Aq. Chamomillae, Ungt. Zinci ana 10,0, Sulfur. praeeipit.

2.0 und Pyrogallolum oxydatum 0,4: bei hartnäckigen
Keimen des Unterschenkels eine Paste aus Pasta Zinci

•»ulfur. 20,0 und Pyrogallolum oxyd. 0.1, und empfiehlt
das Präparat besonders für Dauerpräparate, besonders
Pflastermulle mit 10, 20 und mehr per Meter, auch mit
Zink- oder Quecksilberoxyd.

19. Anilide.

Grün, Eward F., A clinical note on the properties

Df acetanilid. Lancct. June 12. p. 10,13. (Acetanilid

als Vcrbandmittcl.)

20. Paramidophenolverbinduncon. I'hcnctidinc.

1) Badano, F., Azionc biologica del cloridrato

dell" aceto-phenon-par-amido-phcnol etere. Arch. Ital.

di Clin. med. Bd. 36. p. 682. — 2) Schmidt. Wilh.,

Einige orieotirende Untersuchungen über Phenacylidin.

8. 23 Ss. Diss. Erlangen. — 3) Treupel, G. und
0. Uinsberg. Ueber die physiologische Wirkung eini-

ger Aminophenolderivate. Centralbl. für innere Med.
No. 11. — 4) Treupel. G.. Kurze Bemerkungen zu
dem Aufsatz« «Ueber das Dulcin.* Münch, mediciu.

Wchschr. No. 1. S. 12. — 5) Huber, Armin, Neben-
wirkungen n. Lactopheningebrauch. Schweiz. Crrspbl.

No. 24. S. 702. — 6) Wefers, (Leipe), Fall von
LactopheninYergiftung. Dtsche. med. Wchschr. No. 29.

S. 468. (Starker Schwindel, mit Nebelsehcn, Kältege-

fühl am Rücken, Kriebclgefühl in Armen und Händen
und starke Gesichtsröthung 20 Min. nach Einnahme
von 0,5 Lactophenin bei einer weder hrsterischen noch
herzkranken Frau, die früher wegen Kopfweh 0,8 Phc-
nacetin ohne Beschwerde genommen hatte; die Schwindel-

anfällo wiederholten sich noch einige Male, Genesung in

etwa *
4 Stunden; das Präparat war nüchtern genommen.)

— 7) Thompson, George. (St. Louis), Clinical Obser-

vation« nn lactophenin. Philad. med. and surg. Rep.

July 31. p. 135. (Lactophenin bei Malariakopfschmer»

und verschiedenen Neuralgien.) — 8) Malakin als Anti-

pyreticum. Auszüge aus den über das Malakin ver-

öffentlichten Arbeiten in medicinischen Fachblättern.

8. 19 Ss. Basel. (Vergl. unsere Referate im Bcr. für

1894 und 1895.) — 9) Eichhorst, Herrn., (Zürich),

Kryofin. Ein neues Antipyreticum. Deutsche med.
Wochenschr. No. 17. S. 257. 10) Bresler, (Frei-

burg i. Schlesien), Kryofin bei Influenza. Ther. Monatsh.

October. S. 551. — 11) Schreiber, E., (Göttingen),

Ueber Kryofin. Dtsch. med. Wchschr. Thorap. Beil.

No. 10. — 12) Trommsdorff. Richard, Ueber Kryofin.

8. 27 Ss. Diss. Göttingen. — 13) von Vämossy.
Zoltön und Bela Fenyvessy, (Budapest), Ueber
Phesin und Cosapriu. (Zwei neue Antipyrctica.) Ther.

Monatsh. Aug. S. 428. — 14) Sur deux nouveaux
antipyretiques, la phrsiue et la cosapriue. Bull. gen.

de Ther. Oct. 23. p. 615.

Das von Vignola dargestellte Hydrochlo-
rid des Acetophenonparamidophenoläthers

c« H<<NÜ^Hc?
>CeH5

' wclches im Mo,oknl Mcth
-
vI -

phenylcarbonyl (Acetophenon) und Paramidophenol ent-

hält, vereinigt nach Tbierversuchen von Badano (I)

den hypnoti-scheu Effect des ersteren mit dem auti-

thermischeu des letzteren, doch ist die Action auf die

Temperatur ausgesprochener und dauernder. Der

Wiederanstieg geschieht sehr langsam, in der Stunde

um 0,4°, so dass die frühere Temperatur erst in

fi Std. erreicht wird. Ein Einfluss auf die Peremption

von Schmerzempfindungen und local anästhesirendc

Action kommt ihm nicht zu. Ocrtlich wirkt das Mittel

nicht reizend. Der Harn giebt nach Kochen mit Salz-

säure Paramidophonolreaction.

Die aus der von Vignola 1895 dargestellten und
Hypnoacetin genannten Acetylverbindung des Aceto-

phenonparamidopbenoläthers dargestellte Verbindung
crystallisirt in langen feinen, in Wasser und Alcohol

leicht löslicheu, bittersehrneckenden Nadeln, die gegen
Licht sehr empfindlich sind, und deren wässrige Lö-

sungen sich leicht unter Schwärzung zersetzen. Kleine

Dosen rufen nach kurzdauerndem Aufregungszustand
Abnahme der Bewegungen. Schläfrigkeit und Sinken
der Eigenwärme um 0,5— 1,0" und mehr hervor, grössere

Dosen tonisch-clonischc Krämpfe, Muskelrigidität, mehr-
stündige Narcose und Sinken der Temperatur auf 34
oder 35", wobei die Athmung und Herzactiou ver-

langsamt werden, aber regelmässig bleiben. Der Tem-
pcraturabfall ist stets von Ischämie der Schleimhaut
und Ohrgcfässc begleitet und ist bei fiebernden Thieren
grösser. Bei tödtlicheu Dosen kommt es zu Coma,
Atheinstörungen, (periodischer Athmung) und Cyanose:
subcutan bewirken sie gleichzeitig Stillstand des Herzens
und der Athmung, intravenös unmittelbaren Stillstand

der Athmung. Einzelne Thiere überstehen Temperatur-
abfälle auf 32 ü

: künstliche Athmung wirkt manchmal
lebeusrettend. Die Narcose ecssirt sofort, nachdem
die Höhe der Tcmperaturscnkung erreicht ist. Im Harn
tritt eine reducireude Substanz, die nicht Zucker ist,

auf. Grössere Dosen führen mitunter zu Methämoglo-
binämie mit Vermehrung des N im Harn : in der Regel
ist der Stickstoff im Harn vermehrt.

Schmidt (2) hat unter Penzoldt mit einem aus
Bromacetophenon und Phenctidin von Städel erhaltenen

Phenetidinderivatc, das der Formel C.H^JJ
jj (

.

( ,c ff
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entspricht und den Namen Phenacylidin erhielt. Ver-

suche an Thieren angestellt, wonach der in Wasser fast

unlösliche, in gelben Nadeln crystallisircude Körper in

Dosen von 0,5 zwar leichte TcmperaturhcrabscUung,
gleichzeitig aber starke schwächende Diarrhöe bewirkt,

welche rasche Abmagerung zur Folge hat. Bei Selbst-

versuchen ergab sich bei Tagesgaben von 0,5—3,0 keine

Temperaturabnahme, dagegen starke Heizung der Urethra

durch das Auftreten von Orystallen im Harn, welche

in der Form, im Schmelzpunkt und in den Löslich-

kcitsverhältnissen nicht mit Phenacylidin übereinstimmen.

Nephritis wurde weder bei Thieren noch beim Menschen
beobachtet, doch ist Auftreten von Blascucatarrh oder

Blasenstcincn nach längerem Gebrauche bestimmt nicht

ausgeschlossen. Oertlichc Reizung findet bei Subcutan-
application emulgirten Phenaeylidins nicht statt.

Treupel und Hinsberg (3) betonen nach neuen

Versuchen die von ihnen früher gefundene Thatsache,

dass die antipyretische Wirkung der Anilin- und Amido-

phenolderivatc innerhalb gewisser Grenzen der Menge

des im Organismus abgespaltenen Paraamidophenols

oder Acidylaminophenols proportional oder annähernd

proportional ist. Zu den in dieser Weise wirksamen

Stoffen gehört auch das Dulciti, nach welchem bei

Hunden auf 3.0 gewöhnlich keine toxische» Krschei-

nungen auftreten und tiur schwache .lodophenolreaction

im Harn stattfindet. Bei Phthisikcm setzt es zu 1,0

intern die Temperatur in den ersten 3— 4 Stunden um
1
0 herab, auch hier ist Paramidol im Harn nachweisbar.

Die Thatsache, dass Dulcin mitunter giftig wirkt,

steht nach Treupel (4) wahrscheinlich mit der unter

Umständen stattfindenden Bildung grösserer Mengen
Paraamidophenol in Verbindung. Von der Giftigkeit

grösserer Mengen auf Hunde hat sieh Treupcl selbst

überzeugt; Kaninchen sind weit resistenter.

Die von Treupel und Hinsberg neu untersuch-

ten Stoffe, das L ac t y 1 a m i n o p b e n o 1 ä t b y I e ar b o n a t

,

das Acctaminophen olbenzoat, das Acetyläthyl-

aminopheuolacetat und das Oxy phenaeetin-
salicylat werden sämmtlich im Organismus zerlegt,

so dass Iudophenolreaction im Harn auftritt, die bei

der zuerst genannten Verbindung recht stark ist. Beim

Oxyphenacetinsalieylat erscheint neben dem die Iudo-

phenolreaction gebenden Acctamidophcnol auch Salicyl-

säure im Harn. Die antipyretische Action ist bei dieser

Verbindung und dem Aethyldiacetamiuophcnol nur

schwach; letzteres wirkt dagegen bei Hunden zu 0,5

per Kilo stark berauschend. Kräftig antipyretisch wirkt

das Lactylaminophcnoläthykarbonat, das für Thierc

gleich toxisch wie Metacctin und Phenaeetin ist. Merk-

würdig ist die in einzelnen Fällen bei Hunden beob-

achtete Schwellung der Parotisgegend und der Augen-

lider, die T. und H. früher schon nach Phenaeetin

beobachteten und wohl als eine Nebenwirkung betrach-

tet werden inuss. Das Acetaminophenolbenzoat (Benzoyl-

acetomidophenol) hat schwache toxische Wirkung, aber

kräftige antipyretische Action.

Dass das La.ctoph.enin ebenso störende Neben-
wirkungen wie Antipyriu haben kann, lehrt eine

Beobachtung von A. Huber (5), wo eine Niercu-

krauke nach 2 Dosen von 0.25 und 0,5 unter heftigem

Schüttelfrost, Steigen der Temperatur auf 39,5" und

des Pulses auf 120 und Kopfweh an Schwellung und

crythematösen Flecken im Gesicht, Schwellung der Ober-

lippe und Zunge mit Bildung von Blasen und Ge-

schwüren. Foetor oris. Brennen und Jucken in der

Scheide und Fluor vaginalis erkrankte und eine Stägige

Rcconvalcseenz durchzumachen hatte. Auf die Harn-

beschaffenheit hatte das Mittel keinen Einfluss.

Als neue, in kleinen Gaben (0,5 etwa 1,0 Phenaeetin

entsprechend) antipyretisch und antalgisch wir-

kende Phenetidin-Vcrbindung erscheint das von Risch-

ler entdeckte und Kryofin genannte Mcthylglykol-

säurepheuetid: doch ist das von Eichhorst (9) sehr

gerühmte und als Antipyreticum bei Pneumonie, Luugen-

luberculose. Streptococcus diphtheroid, Meningitis tuber-

culosa und Endocarditis, als Antalgicum bei Ischias und

Polyneuritis alcoholica und in etwas geringerem Maas*

bei Rheumatismus acutus und chronicus wirksam befun-

dene Mittel keineswegs von Nebeneflecten frei. AN

solche bezeichnen Schreiber (11) uud Tromrasdorff

(12) profusen Schweiss und selbst Uollapszustand von

längerer Dauer, der bei einem decrepiden Phthisiker

schon nach einer (iahe von 0,5 auftrat.

Kryofin eutsteht beim Erhitzen von Phenetidin mit

Methylglykolsäure auf 120—180° und bildet weisse,

geruch- und geschmack freie Krystalle, die mit 52 Tb.

siedendem und f'.OO Th. kaltem Wasser Lösungen geben,

von denen die concentrirtesten bitter und beissetid

schmecken. Auf Mäuse wirken 0,2, auf einen mittleren

Hund 13 g deletär unter Erscheinungen allgemeiner

Lähmung. Beim gesunden Menseben treten selbst nach

5 g keine unangenehmen Erscheinungen auf, doch

kommt es manchmal nach Dosen über 1,0 zu Herab-

setzung der Athcmfrequenz ohne Athcmnoth und stun-

denlang dauernder Cyanose.

Nach Einnehmen von Kryofin wird der Haru rüüi-

lich, nach grösseren Mengen intensiv bordeauxroth: der

Farbstoff geht nicht in Ausschüttelungsflüssigkeiten

über, wird aber von Thierkohle aufgenommen. Im Hara

constatirten S. und T. Kryofin schon nach 15—20 Mi-

nuten durch braunrothe Färbung mit Eisenchlorid, dit

besonders kräftig bei vorherigem Zusätze von wenig

Tropfeu Kalilauge hervortritt, nicht mehr nach G Stun-

den. Ausserdem wurden in Aetherauszügen des durch

Thierkohle filtrirten Harns Phenetidin und Paramido-

phenol nachgewiesen, so dass eine Spaltung des Kryofins

in verschiedener Richtung anzunehmen ist.

Rischler glaubt die grösste Stärke der antipyre-

tischen und antalgischen Effecte des Kryofins gegenüber

dem Phenaeetin auf die in ihm vorhandene Methyl-

glykolsäure zurückführen zu müssen, da nach Unter-

suchungen der Affinitätsgrösscn Alkylglykolsäuren stär-

ker als Glykolsäure selbst uud als Essigsäure sind. S.

und T. beziehen sie auf die Spaltung des Kryofins im

Organismus, wobei zunächst die Mcthylglykolsäuregruppe

sich in die Glykolsäure- und Methylgruppe spaltet, von

denen die letzte die antincuralgische Wirkung verstärke.

Eine weitere Verstärkung kann aber auch noch aus dem

theilweisen Ahbau des äthylirten ParamidophenoU

(Phenetidin) durch Abspaltung von Aethyl resultiren.

Auf der Paarung des abgespaltenen Paramidopbenol*

mit Schwefelsäure beruht die von S. und T. gefunden.

Vermehrung der gepaarten Schwefelsäuren im Harn.

Ein Glycuronsäurepaarling wurde nicht coustatirt.
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Die dem Knofin homologe Verbindung, das äthyl-

glycolsaure Phenetidin, wirkt schwächer antipyretisch

als das Kn ofin.

Ab Phesin und Cosaprin werden zwei Sulfo-

ijfrivate des Phcnacctios und Antifebrins bezeichnet,

n denen V.im o ssy und Fenyvessy (13) durch Thier-

versuche zwei neue Antipyretica erkannt haben.

Vor den Grundpräparateu haben sie den Vorzug, dass

sie durch Leichtlöslichkeit in Wasser sowohl intern in

ItoflUg als subcutan applicirt werden können, die Tem-

peraturherabsetzung rasch bewirken und weniger giftig

sind; dagegen hält der Effect weniger lange an.

Das Phenacetinderivat Phesin entspricht der Formel
/0-C2 H8

C«Hj—SOjNa und bildet ein blassrothbraunes,

\NH-CO-CH,
leichtes, amorphes, geruchloses, leicht ätzend und salzig

>obmeckendes Pulver, dessen wässerige Lösung bis-

marckbraun ist und schwach sauer rcagirt. Cosaprin,

^4\NH CO CH '
'st 8rau"cn * e 'ss

>
ebenfalls amorph,

shmeckt mild salzig und giebt farblose Lösungen von

schwach saurer Reactiou. Beide wirken selbst in lOproc.

IAsung auf Mieroorganismen nicht deleter. Cosaprin

wirkt auch ausserhalb des Körpers weder destruirend

,iuf rothe Blutkörperchen noch methämoglobinbildend;
Phesin bewirkt im Contact mit Blut in 2— 3proc.

Lösung bei mehrstündiger Einwirkung Schrumpfung und
Zerfall der Krythrocyten unter Methämoglobinbildung.

bat derartigen Effect aber im lebenden Organismus

rieht Entzündungserscheinungen treten bei Subcutan-
uijection beider Stoffe nicht auf. Auf Kaninchen wirkt

Phesin in der 4 fach letalen Dosis des Phenaeetins de-

leter, Cosaprin ist selbst zu 5— 6 g bei Thieren. die

nach 0,5 Antifebrin zu Grunde gehen, ungiftig. Auf
Athemcurve und Blutdruck sind beide ohne Effect, da-

gegen treten bei längerer Darreichung hoher tonischer

Gaben chronische Vergiftungserscheinungen (Appetit-

losigkeit, Mattigkeit, später Lähmungen ohne Verände-

rungen des Kückenmarks) und Tod in Folge von Läh-

muDg der Athemmuskeln ein. Die Herabsetzung der

Temperatur entspricht in Bezug auf ihre Intensität beim
Phesin dem Verhältnis» von 1:2 Phenacetin. so dass

durch die Sulfurisirung zwar wohl der toxische, nicht

aber der antipyretische Effect herabgesetzt ist: Cosaprin

wirkt seinem Antifebringehalte nach 4 mal schwächer
als Antifebrin, so dass hier toxische und antipyretische

Wirksamkeit verringert sind.

[1) Jacobaeus, IL, Ken ejendommelig Biverkniug
ved Laktofenin. Dei kjöbenhavnske raedietnske Scl-

Aabs Forhandlinger 1896/97. p. 38. (Icterische Fär-

bung der Haut und Schleimhäute bei einem an Alcoho-

lismus chronicus und starken neuralgischen Schmerzen
'ler linken Oberextremität leidenden 54jähr. Manne, der

50 cg Laktophenin 2 mal täglich erhielt, nach 14 Tagen
— nachdem er in Allem 14 Vi g bekommen hatte —
unter leichter Temperaturerhöhung auftretend; Leber
deutlich geschwollen, der Harn dunkel gefärbt, deut-

liche Gallenfarbstoffreaetion. Am 6. Tage alle Sym-
ptome verschwunden.) — 2) Paul sc n, H.. Zwei Fälle

von Icterus catarrhalis nach Gebrauch von Laktophenin.

Iliispitalstidcndc. p. 650. (In dem .-inen typischer Ic-

terus nach Stägigem Gebrauche von 1,5 g pro die, in

Seil anderen, bei Verf. selbst, bei dem, nachdem er

wegen Schlaflosigkeit und leichtem Catarrh 4 nach ein-

ander folgende Abende V;. 1 ur, d 2 g Laktophenin ge-

nommen hatte, mit der letzteren Gabe Druck in der

Magengegend und leichtes Fieber auftrat, und im Ver-

lauf der nächsten Tage sich typischer Gastro-Duodenal-
icterus entwickelte.) Joh. C. Bock.]

21. Salieylsäure.

1) Wild. David, Case of marked iutolerance of

salicylate of sodium. Brit. med. journ. Febr. 6. p. 831.

(Schwindel und Ohrensausen bei einem lOjähr. Mädchen
nach 0,6 und 0,3 Natriumsalicylat, so dass die Tages-

gabe auf 0,5 und die Einzelgabe auf 0,16 reducirt

werden musstc.) — 2) Sykes, William, Idiosyncrasy

to salicylate of soda. Ibid. Apr. 17. p. 972. Oedem
der Lippen, Schwellung uud RStbttOg des Zahnfleisches

und des Gaumens mit brennendem und prickelndem
Gefühle im Munde und Erythem der Haut um den Mund
im Umkreise von Vi Zoll nach 0,6 Natriumsalicylat in

Lösung; dieselben Erscheinungen waren früher 2 mal
nach dem Mittel entstanden, l mal mit Blasenbildung

und Mitbetheiligung des Pharynx nach dem Mittel.) —
3) Richard son, W., Depressing effect of sodium sali-

cylate. Ibid. Novbr. 20. p. 1500. (Psychische De-

pression und Collaps mit Verlangsamung der Tempe-
ratur auf 35 Schläge und Sinken der Temperatur, nach
3 Dosen von 0,6 in 4 stündigen Zwischenräumen, bei

einer Arthritica gegen heftige Schmerzen und Oedem
des Fusses verabreicht.) — 4) Koelin (Dietikon), Ein

Fall von schwerer Salicylsäurevergiftung. Schweizer

Corr.-Bl. No. 16. (Bei einem an acutem Gelenkrheu-

matismus leidenden 22 jährigen ßahnarbeiter riefen 5,0

binnen 7 Stunden eingenommen, entschieden unreiner,

grünlich brauner, grobschiefriger Salieylsäure Ohren-
sausen, Schwerhörigkeit, starken Kopfschmerz, später

schwerfällige Sprache, Aphagie und BewusstloMgkeit mit
intercurrirenden heftigen maniakalischen Anfällen, Cya-
nosc, kalten Schweissen, Athemverlangsamung und
Che\ ne-Stokes'schcm Athemphänomcn, kleinem, sehr

schnellem Pulse, starkem Temperaturabfall bis 36,3",

Pupillenverengung uud starkem Brechreiz hervor; Ge-

nesung unter Auwendung von t'hloralhydrat im Klystier,

Kochsalzinfusiou und starken Alcoholica ; auffällig dunkel-

brauner, am Rande grünlich durchscheinender Harn, der

Eiweiss und Blut enthielt und starke Eiscnchloridrcac-

tion gab.) — 5) Le Strat, Absorption cutanec du sa-

licylate de methyle. 8. These. Bordeaux. — 6) Du-
plessis, De l'emploi therapeutique du salicylate de

methyle. These. 8. Paris. — 7) Vi dal, L'essence de

Wintergreen naturelle et l'essence de Wintergreen artc-

ticielle dans le traitement du rhumatisme. Bull. gen.

de Tber. Oct. 28. p. 635. — 8) Lasserre, Gilbert,

De l'usage interne du salicvlate de methyle dans le

rhumatisme. Ibid. Nov. 23. p. 673. — 9) Marshall,
C. R., Salol Calculi. Brit. med. Journ. July 10. p. 78.

Nach Vidal (7) ruft reine MethylsalicylsEurc-

ester auf der äusseren Haut keine Irritation hervor,

während das als Gemisch von Methylsalicylsäure mit

Kohlenwasserstoffen (Gaultherilen) zu betrachtende Oleum

Gaultheriae Erytheme und recidivirende papulöse Exan-

theme erzeugt.

Lasserre (8) empfiehlt auch für die interne An-

wendung den reinen Mcthylsalicylsäureester,

der ihm bei acutem Gelenkrheumatismus zu 0,5 pro

die vorzügliche Resultate gab und auch bei Gicht

günstig wirkte. Die Elimination findet theilweise durch

die Haut statt, wodurch es sieh erklärt, dass auf dieser

bei Berührung mit Kupfer oder Eisen grüne oder violette

Flecken entstehen.

Nach den übereinstimmenden Erfahrungen von

Mars hall (9) und Brossard kann der längere Ge-

brauch von Salol zu Entstehung von Salolsteinen

im Tractus führen, welche paroxystische Gastralgie

mit Gastrosuccorrhoe und Hyperchlorhydrie und heftigem
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Krbrecheu. selbst mit Blutbrecheu, «las nur durch

Morphin gestillt werden kann, mitunter sogar heftige Sym-

ptome intestinalerObstruction hervorrufen. DicSteiue.dic

ein Gewicht von 1,8 g erreichen, könuen durch Er-

brechen in oder mit den Stühlen abgehen und an dem

(ieruche oder durch chemische Itcactiouen als Salol

erkannt werden. Vermuthlich bilden sie sich im

Magen, der in Brossard's Falle erweitert war, wo

Salol nicht verändert wird; weniger gut ist Entstehen im

Darm denkbar, wie sie Brossard iu der Weise an-

nimmt, dass das abgespaltene Phenol das Salol ver-

flüssige, das danu bei Hinzutritt wässriger Flüssigkeit

sich wieder krystallinisch ausscheidet, weil bei der all-

mäligeu Spaltung des Salols die gebildete Menge

Phenol zu klein ist. l'ebrigens bestehen die Salol-

steine nicht aus einzelnen Crystallen, sondern aus

festen Klumpen, und ihre Bildung steht wohl mit der

leichten Cobäsion des Salols im Zusammenhange, die

sich z. B. an den durch Compression von Salol re>ul-

tirenden Tabletten zeigt.

22. Saccharin.

Hogarth. K. G. (Salisbury), Gase in which acute

pain in the region of the stomach and pancreas was
apparently produced by the contiuuous usc of Saccha-

rin. Brit. med. Journ. March 20. p. 715. (Heftige

Schmerzen im Epigastrium und rechten Hypochondrium,
täglich 1 Stunde vor dem Aufstehen auftretend und
nach dem Aufstehen cessirend, und starke Abmage-
rung; beides aufhörend nach dem Cessiren der seit

SVa Jahren geübten Gewohnheit des Patienten, statt

Zucker täglich 6 und mehr Tabletten van Saccharin,

deren jede 0,025 enthielt, einzunehmen; das Leiden

war 1 Jahr nach dem Genüsse aufgetreten.)

23. Kreosot. Guajacol.

1) Adrian, L., Gaiacol et ercosote; nicthüde

rapide et facile d'analyse. Bull. gen. de therap.

Jan. 16. p. 1. — 2) Revcllo, Roberto Pio, Sulla

eliminazione del guajacol par Ic vic acrec. Arch. Ital.

di Clin. med. XXXV. p. 79. — 3) Malot, Des in-

jections sons-cutauecs de gaiacol chloroforme commc
analgesique local. These. Paris. — 4) Ö' Fol low eil,

L'anesthesie locale par la gaiacol, le carbonate de

gaiacol et le gaiacyl. 8. These. Paris. — 5) Gre-
goire, Contributions ä l'ctude therapeutique du gaiacol,

injections et pansements au gaiacol dans les tubercu-

leuses chirurgicales. 8. These. Paris. — 7) Gold-
hammer, Adolph, (iuajacol in chronic coughs. New
York med. Ree. Oct. 23. p. 594. — 7) Nied,
(Wien), Leber die Behandlung catarrhalischer Erkran-

kungen mit Guajacolcarbonat (Duotal) im Spitale St.

Elisabeth. Allgem. Wien. med. Ztg. No. 22. S. 244.
— 8) Jacob, Paul und Hans Nordt, Debet
Creosotal. Charite-Annalen. Jahrg. XXII. Separat-

Abdr. — 9) Rieek, (Bassum), Weiteres über Geosot

(Dr. Wendt). Dtecb. Med. Ztg. No. G3. (Separat-

Abdr.). — 10) Genevrier. A., Le phosphate de

gaiacol. Etüde de ses proprietes physiol. et therap.

8. Paris.

Nach Adrian (1) cuthalten sänimtliche flüssige

Guajacole des französischen Handels um '/s weniger
Guajacol. als den Angaben über deren Guajacolgehalt

entspricht. Eine einfache Methode der Prüfung hat A.

auf den Umstand, dass das Guajacol leichter in Wasser
loslich ist als seine Verunreinigungen und dass es mit
salpetriger Säure orangegclbcn Niederschlag giebt. der

bei Verunreinigung weniger deutlich hervortritt. Dies«;

Methode lässt sich auch auf Creosot anwenden.

Versuche, welche Revello (2) über die Elimi-

nation des Guajacols bei Phthisikern und Kaninchen

anstellte, ergaben, dass dieses nicht in der Exspirations-

luft, dagegen als Aetherschwefelsäure im Harn und im

Speichel eracheiut Die Elimination durch die .Speiebel-

drüsen scheint mit leichter Sialorrhoe verbunden zu sein.

Das von Hock wieder bei Catarrhen, die nach

Pertussis oder Masern bei Kindern zurückbleiben, ge-

rühmte Crcosotal fand Nied (7) bei catarrha
lischcu Affectionen überhaupt in Dosen von

0,5 — 1,0—2,5 Morgens und Abends als den Appetit

uud die Lösung des Schleims förderndes Mittel indicirt.

Auch das Guajacol wird von Goldhammer (6) bei

chronischem Husten nicht tuberculöser Erwachseue

r

(zu 5—15 Tropfen 3 mal täglich in Mileb) gerühmt.

Für die curmässige Behandlung der Lungen-

phthisis mit dem unter dem Namen Creosotal be-

kannten Gemenge der Phenolcarbonate des Creosot:,

sprechen sich Jacob und Nordt (8) überall aus, wo

es sich um entstehende oder nicht zu weit vorge-

schrittene Fälle handelt. Die Cur, die durch robo

rirende Diät unterstützt wird, beginnt mau am besten

mit 3 mal täglich 5 Tropfen und steigert täglich um

3 Tropfen, bis 3 mal 25 Tropfen genommen werden, ver-

bleibt wochen- oder monatelang bei dieser Dose und

geht dann wieder auf 3 mal 10 Tropfen herunter. Nach

den Beobachtungen in der Berliner ersten medicinisrbes

Poliklinik schwinden Nachtschweisse und Fieber durch-

gängig rasch, der Auswurf und Husten nehmen ab, das

Allgemeinbefinden wird gebessert, der Appetit wird (im

Gegensatz zu Creosot) nie gestört vielfach gebessert

uud das Körpergewicht kann in einzelnen Fällen um

12 Pfund zuuehmen. In den meisten Fällen, wo die

Behandlung über 6 Monate dauerte, war ein nicht un-

. erheblicher Rückgang des localen Processes, mitunter

völliges Verschwinden der physikalischen Symptome iu

constatiren.

.Das unter dem Namen Geosot Dr. Wendt in

Handel befindliehe Guajacolum valerianicum er-

klärt Rieek (9) für ein innerlich nicht allein bei acuten

und chronischen Darmeatarrhen, sowie bei Kinder-

bronchitiden, sondern auch bei Lungentuberculo«

äusserst heilsames Mittel, das in den geringen Dosen

vou 1,2—1,8 pro die die subjectiven Beschwerden rasch

mindert und tonisirend wirkt. Auch äusscrlicb bewährt

es sich bei Lupus und als Wund- und Injectionsmitttl

bei Gelenk- und Knochentuberculosc, wo R. 1,0 in die

Kuocheu selbst iujicirt. Geosot ist ungiftig und reu-

los uud wird innerlich bei grösseren Kindern und Er-

wachsenen in Kapseln vou 0,2, von denen selbst

10jährige Kinder 12 Stück im Tage, bei kleineren

Kindern in Gummimixtur oder Sirupabkochuug oder in

Haferschleim zu 2—5 Tropfen 3— 5 mal täglich ver-

ordnet Zur Desodorisirung kann Ol. Mcnthae verwende;

werden.

24. Naphthol und Naphtholderivatc.

1) Maximowitsch, J. v. (Warschau), Leber die

therapeutischen Methoden der Anwendung des Alpha

Naphthols und der Creosotpräparate. Dtsch. ArcL. f.

klin. Med. Bd. 57. S. 439. — 2) De Buck (Gent,

Studien über einige neue Arzneimittel. Therap. Wochen-

schrift. No. 29. — 3) Jacobson, D. E. (hopes-
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hzgeo). Ein Fall tödtlirber Vergiftung mittelst Martius-

gelb. Deutsche med. Wocbeuschr. No. 23. S. 359.

Maximowitsch (1) plädirt für die Anwendung

]« A Ipha-Naphthols als antiseptisches Mittel,

indem es 3 mal weniger giftig und 3 mal stärker anti-

i^ptisch als die Beta-Verbindung wirke. Besonders em-

pfiehlt er die Solution in Ricinusöl (Oleum Kicini
mphtholatum) zu gewöhnlicher Darmantiseptik (hier

10: 100.0 mit 2,0 Chloroform und 0.2 Ol. Mcntbae, zu

1—2 Esslöffeln), bei Cholera und Choleradiarrhoc

iCO: 100,0). bei Dysenterie (hier stündlich Vi— 1 Ess-

If.ffel einer Solution von 5,0: 100,0) in Porter, Bier und
kifee; doch wendet man auch Naphtholtablctlcn von

Ö,i5—0,8 Naphtholgehalt an. Bei Typhus giebt er

0,5 mit Bism. nitr., Chinin oder Antipyrin 4—6 mal
üglich in Capsulis amylaeeis. Aeusserlich verwendet

M. lproc. Lösung in Oel bei Erysipelas faciei, bei

«röaeren Flächen (Pocken) 0,1—O.Sproc. Auch bei

Laryngitis tuberculosa ist Bestreichen mit 10—20proc.

Lösung in Oel zweckmässig. — In Bezug auf die

Creosotpräparate erklärt M. nur grosse Dosen bei I.ungen-

tubereulose, chronischen Lungencatarrben und chro-

nischen PIcuritiden für nützlich und erklärt das

Creosot für das wirksamste, das Guajacol für das ihm
lunächst kommende Präparat, denen Guajacolum carbo-

ii icum. salicylicura und beuzoicum nachstehen. Creosot

giebt M. in Jodleberthran mit Zusatz von Alpha-
N.phthol (Crcosoti 10,0, Alpha-Naphtholi 3,0—5,0,
Jodi 0,1-0,14, Ol. jec. q. s. ad 200,0. Zweimal täg-

lich 1 Esslöffel) oder in Pillen mit Jodoform oder Arsen,

»ueb im Klystier oder in Suppositorien. Cutane An-
wendung war ohne Nutzen. Die von Poehl angerathene

Anwendung von schwefelsauren Alkalien während der

Creosotcuren ist unnöthig.

Als Ersatzmittel der Salicylsäurc bei Erkältungs-

krankheiten befürwortet de Buck (2) das schon von

Dujardin-Bcaumetz und Stackler (Ber. 1892. I.

396) empfohlene napbtholsaure Calcium, sog. Asaprol,

das zwar in seinen Effecten dem Acidum salicylicum

nicht überlegen ist, aber selbst in Tagesgaben von 5,0

veder Ohrensausen noch sonstige Nebenerscheinungen

mit sich zieht. Günstigen Effect gab das Mittel sowohl

bei Polyarthritis rheumatica als bei chronischen Muskel-

schmerzen, Myalgien und Neuralgien, auch in einem

Falle von Chorea.

Einen in vielen Beziehungen interessanten Fall absicht-

licher Selbstvergiftung mit dem als Martiusgelb oder

Manchestergelb bekannten Dinitronaphthol hat

Jacobson (8) aus der Nervenklinik des Communeho-

ipitals in Kopenhagen mitgetheilt.

Der Fall betrifft einen Seiler, der den genannten
Farbstoff unter dem Namen gelbes Auilinpulvtr zum
(ielbfärben von Seilen benutzte und in melancholischer

Stimmung davon 90— 100 g verschluckte. Nachdem auf

Darreichung von Milch starkes Erbrechen eingetreten

war, trat citronengelbe Färbung der Körperoberfläcbe

und der Conjunctiva, auch der Barthaare und Schläfen-

haare, Pupillencrweiterung, Kühle der Haut. Jactation

und Schwäche ein. und der Tod erfolgte plötzlich 4 5
/4

Stunden nach dem Einnehmen. Rigor mortis stellte

»ich unmittelbar nach dem Tode ein und dauerte noch

nach 22 Std. fort. Die Section constatirtc ausser der

citronengelben Färbung der Haut und Bindehaut auch

gelbe Färbung der Intima aortae und Lungenarterie,

des Endoeards und der Herzklappen, der Zunge, der

Schleimhaut de« Mundes. Oesophagus, Magens, sowie

gelbliche Tinctioo des Nierenbeckens, der Harnleiter

und Blasenschleimhaut, während Hirn, Muskeln uud die

sonstigen parenchymatösen Gewebe keine Abweichung
der Färbung zeigten; das Blut war dünnflüssig, kirsch-

roth, die Blutkörperchen normal ; das Luugeugewebe
leicht emphysematös, an den abhäugigen Partien etwas
byperämisch und ödematös, die Bronchien leicht er-

weitert, die Schleimhaut etwas injicirt. die Nieren sUrk
blutübcrfüllt, sonst wie die übrigen Orgauc gesund.

Der Mageninhalt war safrangelb uud voll von Kügel-

ehen, die aus zusammenklebendem gelbem Pulver be-

standen. Die bei der Section nur an der Basis con-

statirte Gclbfärbuug der Barl- uud Schläfeuhaan: dehnte
sich nach einigen Tagen bis zur Spitze aus.

25. Naphthalin. Naphthylamin.

Naphthionsäure.

1) Chambrclent, Accidents dus aui emauations
de la napbthaline employee com ine desinfectant et para-

siteide des depöts d'objets de literies et des vetements

au Mont-de-Piete. Gaz. hebdom. de Bord. Mai. 1896.

Bull. gen. de ther. 15. avr. p. 319. (Heftige Kopf-

schmerzen und Ohnmächten mehrerer Pcrsoncu, die

einer Versteigerung mit Naphthalin stark bestreuter

Kleidungsstücke beigewohnt hatten; Unwohlsein meh-
rere Tage anhaltend.) — 2) Petini, Andrea (Palermo),

Sulla tossicitä dcll' a-Naftilammina. Arch. di Farma-
col. Vol. V. p. 574. — 8) Riegler, E. (Jassy), Die

therapeutische Anwendung der Naphthionsäure auf
Grundlage experimenteller und klinischer Versuche.

Wien. med. Blätter. No. 14. S. 227.

Nach Petini (2) ist die Toxicität des «-Naph-
thylamins grösser als die des ,9-Naphthylamins. Es

bewirkt zu 3 mg centrale Lähmung und zu 4 mg Tod
bei Fröschen, zu 0,08 p. Kilo Zittern, Muskclschwäche
und Schlaf und zu 0,04 per Kilo tödtlichc narcotischc

Vergiftung. Bei Kaninchen sind 0,3 per Kilo tödtlich.

während 8 Naphthylamin zu 1,0 inactiv ist. Da andere

a-Naphthylaminverbindung schwächer als /S-Naphthyl-

amin wirken, scheint die a-Stellung für die Activität

ohne Bedeutung.

Zur Bekämpfung von acutem Jodismus

und als Gegengift gegen Nitrite, sowie bei Cysti-

tis und alkalischem Harn empfiehlt Riegler (3) die zu

den Paramidonaphthalinsulfonsäuren, C 1()H4<CgQ jj
ge-

hörende Naphthionsäure, welche sich im Organis-

mus nicht zersetzt und dem Harn stark saure Reaction

verleiht, die dessen Zersetzung verhindert. Im Blute

verbindet sie sich mit der aus den Nitriten freiwer-

denden salpetrigen Säure, auf deren Einwirkung auch

das Freiwerden von Jod aus Jodkalium auf der Nasen-

sch leimhaut beruht.

Naphthionsäure bildet nadeiförmige, seideglänzende

Crystalle, die sich in etwa 4000 Th. Wasser lösen; die

Alkalisalze lösen sich leicht in Wasser. Im Harn kann
N. schon nach 15 Minuten durch die bläuliche Fluo-

reseenz des Harns bei starker Verdünnung mit Wasser
und durch die intensiv rothe Farbe erkannt werden,

die nach intimer Mischuug mit Nitritlösun« nach Zusatz

von concentrirter Ammoniaklösung entsteht. Durch sal-

petrige Säure wird N in Diazonaphtbylaminsulfosäure

verwandelt.

26. Pyrazol- und Pyraznlonverlmulunpcn.

1) Battistini, Ferdinande und Lorenzo Scofone
(Turin), GH effetti dcll' antipirina sulla pressione san-

Kuigna in condizioni patologiche. Archivio di Farmacol.

Vol. 5. Fase. 1. p. 19. — 2) Cardi. Giuseppe und
Enrico Vallini, Azione dell' antipirina sulla eircola-

zione e secrezione renale in rapporto alla cura della

poliuria semplice. Arch. IUI. di Clin. med. Vol. 35.

p. 596. — 3) Dclearde. A., Recherche* experimeutalcs
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sur les proprietes antithermiques, antitoxiques et anti-

scptiques de rantipyrinc. Arch. de Med. exper. 4.

p. 7S6. — 4) Eisenmann, A., Ein Fall von Anti-

pyrinvergiftung. Therap. Monatsh. Apr. S. 283.

(Schüttelfrost und Fieber, später scarlatinöses Exanthem
und Rötbung der Mund- und Rachenhöhle nach 0,5 Anti-

pyrin bei ei uem 20jähr. Manne, der schon früher A.

gegen dasselbe Leiden ohne Nebenerscheinungen ge-

nommen hatte; Eiweiss im Harn, in welchem Antipyrin

nicht nachweisbar war.) — 5) Huber, Armin. Neben-
wirkungen nach Antipyringebrauch. Schweiz. Corres-

pondenzbl. No. 24. 5, 788. (GeschwürsbiMiing mit

Pseudomembranen im Munde, ödematös entzündliche

Schwellung an Zunge und Lippen, F.rythcm und bul-

löser Ausschlag an den Händen und Füssen, Eezem
und Pruritus am Anus, mitunter auch Geschwürsbildung
am Penis und Scrotum, wiederholt nach dem Gebrauche

von 1,1 Migränin auftretend.) — 6) Da lebe. Intoxi-

cation par rantipyrinc; im nouveau cas de stomatite

membrnueuse. Bull. gen. de therap. .lourn. 8. p. 29.

(Mehrmaliges Auftreten von Schwellung und pseudo-

membranöser Ulceration an Lippen, Waugeu und
Zungcuschlcimhaut, einmal auch mit Coryza und Pur-

pura an Brust und Bauch und Pruritus scroti, bei

einem an vorübergehender Glycosurie und später an

Azolurie und Phosphaturie leidenden Manne, der vor

Eintritt der Krankheit Antipyrin ohne Störung ertrug.)

— 7) Webster. Edwin, Poisoning by antipyrin; reco-

very. Lancet. Jan. 30. p. 369. Brit. med. journ.

Febr. 20. p. 45S. (Bei einem 19jähr. Mädchen nach
0.3 Antipyrin. 0,5 Bromkalium und 4,0 Spir. Ammon.
comp, in 10 Min. Frostschauer. Dyspnoe und desichts-

ödem. dann Cvanose und Urticaria, die erst nach
30 Stunden verschwand.) — 8) Wallace. F. IL.

Poisoning by antipyrin: recovery. Lancet. Febr. f..

p. 409. (Urticariaähnliches Exanthem mit Gesiehts-

verlust und Blässe des Gesichts, ohne Schwellung der

Augenlider und Cyanose. bei einer Frau 1
2 Stunde

nach Einnahme von 0,0, Genesung unter Gebrauch von'

heissem Caffee und Whisky.) — 9} Delangle, Des
accidents causes par l'antipyrine. 8. These. Lille. —
10) Clement, Des accidents dus ä l'emploi de l'anti-

pyrine. Etüde clinique. 8. Paris. - 11) Lyon. G.,

Contribution ä lY-tudc des accidents caust's par l'anti-

pyrine. Bull. gen. de Ther. p. 145. (Pemphigoides
Exanthem und Blaseneruption im Munde bei eiuer

32jähr. Frau nach Einnahme von 2 resp. 1 g gegen

Migräne: im Harn scheint schon längere Zeit Eiweiss

vorhanden gewesen zu sein.) — 12i Goldschmidt, G.,

Cas d'intolerancc excessive pour l'antipyrine. Ibidem,

p. 277. (Erythem an Hand und Vorderarm, Füssen,

Knie, mit heftigem Jucken und mit Schwellung der

Augenlider, der Mundschleimhaut und der Vulva ein-

hergehend, später Bildung enormer Phlyctänen an

Füssen. Händen und Vulva; die Erscheinungen traten

nach 1,0 Migränin, das Pat. für Phenacctin hielt, ein

und endeten mit totaler Desquamation der aflicirten

Theile in 14 Tagen: analoge Erscheinungen waren
früher nach Antipyrin allein eingetreten.) — 13)

Sehmcy. Fedor. Schweres Exanthem nach dem Ge-

brauche von Salipyrin. Therap. Monatsh. März. S. 175.

(Stark ödematös intiltrirter Fleck am Scrotum bei einem

früher wegen Nephritis behandelten Influenzakranken

nach Einnahme von 4 mal täglich 1,0 Salipyrin. später

auf einige weitere Gaben necrotisirend.) — 14) Filehne.
Wüh., Das Pyramidon. ([1] Phenyl — [2J. [8] Ditne-

thvl — [4] Dimetvlamino — [5] Pvrazolon.) Zeitschr.

f. 'klin. Med. Bd.32. H. 5 u. 6. — 15) Hornefler,
Curt. Pvrnmidon. (Dimethvlamidoantipvriii.) Berl. klin.

Wochensehr. No. 35. S. 759. — IG) L.'pine. H.,

Sur le pyramidon. R. v. de Med. No. .'5. p. 497.

17) Derselbe. Sur la valeur clinique du pyramidon.
Lyon. nu;d. No. 24. p. 215. — 18) Burg. R., Lc
pyramidon. Etüde clinique et therap. These. Lyon.
— 19} Legen dre, Sur le pyramidon: .'tude experi-

mcntale et therapeutique. These. Paris. — 20) Curei.

Autonio, Süll' azioue biologica dcl joduro di feuil-

etilpirazolammonio. Atti dcll' Acad. Gocnia di Catania

Vol. X. (Estratto. IV. 10 pp.)

Battistini und Scofone (1) haben an Hundeti.

die durch Pyrodin in einen Zustand starker Anänv>

versetzt waren, und bei solchen, bei denen sie durch

Einspritzung von Eiweiss- und Gummilösung in da»

Cavum pleurae ein mechanisches Hindemiss für die

Herzbewegung geschaffen, Versuche über die Verände-

rungen der Herzthätigkeit und des Blut-

druckes durch Antipyrin unter pathologischen

Bedingungen angestellt, um zu ermitteln, ob sich

dabei Veränderungen ergäben, welche die bei kranken

Menschen vermeintlich nach Antipyrin vorgekommenen

Fälle von Herzparaly.se erklären könnten. Das Ver-

suchsresultat war indess negativ, indem sich auch bei den

geschwächten Thicren und bei überangestrengten Herzen,

Dosen, welche die gewöhnlichen medicinalen Dosen beim

Menschen ansehnlich überschreiten, keine schädlicbt

Wirkung herausstellte. Der Blutdruck wurde meist ge-

steigert, in einzelnen Fällen herabgesetzt: doch waren

die Schwankungen in sehr engen Grenzen und nicht

von den ohne den Einfluss einer activen Substanz vor

kommenden verschieden. Die schädlichen Effecte d*>

Antipyrins in einzelnen Fallen können daher vou di-

recter Schädigung des Herzens nicht abgeleitet werden.

Cardi und Vallini (2) haben bei Durchblutung-

versuchen an der Huudcuicre mit Antipyrin constan:

Verengerung der Gefässc mit Verringerung der

aus der Vene ausfliessenden Flüssigkeitsmenge beobach-

tet, die nur bei chloralisirten Thieren in Folge allge-

meiner Gefässdilatation ausblieb. Gleichzeitig ergab

sich constant Erweiterung der peripheren Gefässe (Ohr-

gefässe). Da die Gefässvercngerung auch an der exstir-

pirten Niere sich geltend macht, ist die Wirkung als

centrale ausgeschlossen, auch modificirt die Einspritzung

in die Temporaiis die Circulation in der Niere nicht.

Antipyrin bewirkt ausserdem eine geringe Steigerung

des arteriellen Blutdrucks, der jedoch schon in 5 Mi-

nuten wieder normal wird. Mit der Verminderung d?r

Gefässweite in den Nieren steht auch eine merklich?

Abnahme der Harnsccretion im Einklang, die man am

Ureter längere Zeit beobachten kann. C und V. sind

daher der Ansicht, dass die Anwendung des Autipyrios

bei einfacher Polyurie rationell und dass die Wider

spriiehe in den Angaben über den Werth des Mittels

sich durch die Schwierigkeit, die einfache Polyurie von

interstitieller Nephritis mit Polyurie oder von den

Nerveneentreu ausgehendem Diabetes insipidus zu unter

scheiden, erklären.

Verminderung der Diurese hat auch D e 14 a r d e (3) bei

toxieologischen Versuchen mit Antipyrin beob-

achtet, in denen er sieh überzeugte, dass die Elimination

in 24 Stunden noch nicht vollendet ist und eine zweitr

Injeetion am 2. Tage Uidtlich werden kann. Mitunter

lässt sieh \. erst nach mehreren Stunden im Urin nach-

weisen. Bei künstlichem Fieber durch Einspritzung von

Hefeextract (Sucrase) setzt Antipyrin iutraveuös di-:

Fiebertemperatur deutlich herab, aber nur auf kurv

uign zed by Google
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Zeit, und es bedarf wiederholter Doseil, um die Tem-

peratur längere Zeit niedrig zu halten. Eine vor-

beugende Aetiou gegen die Wirkung des fiebererzeu-

genden Mittels kommt dem Mittel ebenfalls zu, besonders

bei subcutaner Application. Auffallig ist, dass ein Ge-

misch von Suerase und Antipyrin keine erhebliche fe-

brile Wirkung hat, während die intervertirende Wirkung

auf krystallisirtcn Zucker erhalten bleibt. Auch Ge-

mische von Dipbthcrietoxiu und Tetanustoxin mit Anti-

pyrin büssen au Activität ein, während Antipyrin prä-

ventive Wirkung den Toxinen gegenüber nicht besitzt.

Auf Schlangengift wirkt es nicht, auf Abrin nur in

relativ grossen Mengen. Auf Diphtherie- und Milzbraud-

bacillen ist A. ohne Einfluss. Die Verwendung 2 bis

3proc. Antipyriulösungcu als Gargarismen bei Diph-

theritis faucium und als Wundwasser bei tetanusver-

d.ichtigen Wunden behufs Unschädlichmachens der Toxine

erscheint nicht irrationell.

Ueber das durch Einführung der Dimethylamino-

Kruppe N7CH 3}2 in den Pyrazolonring des Antipyrins

erhaltene Pyramidon (Ber. 1896. 1. 340) liegen ver-

schiedene neuere physiologische und klinische

Versuche vor, welche zu dem Resultate führten, dass

das Mittel bei Thieren zwar bedeutend giftiger als Anti-

pyrin ist. aber in kleineu Doseu entschieden günstige

intipyrctische und autalgische Wirkung hat.

In Bezug auf die Wirkung bei Thieren constatirte

Fi lehne (14). dass Pyramidon bei Fröschen 4— 5 mal
giftiger als Antipyrin ist und die Wirkung sich zuerst

in Stupor, dann in Krämpfen, welche den Pierotoxin-

krämpfen gleichen, und schliesslich in Paralyse äussert,

wobei eine nach Antipyrin nicht zu beobachtende Läh-
muug der motorischen intramusculärenNcrvenendigunpen
zur Erscheinung kommt. Bei Kaninehen bewirkt es

auch in kleinen, nicht toxischen (iahen Steigerung des
Blutdruckes die bei Eintritt vou Krämpfen noch zu-

nimmt. Beim Menschen, wo nach 0,5 nur geringe

Röthung des Gesichtes und leichte Sehweisssccretion
hervortreten, ist Pyramidon in 80 Minuten im Harn nach-

weisbar. Die in calorimetrischen Versuchen bei Thieren
zu constatirende Vermehrung der Wärlhepn duetion ist

als regulatorische contrebalaneireude Aetion des Central-

nervensystems gegenüber der gesteigerten Wärmeabgabe
anzusprechen. Bei fiebernden Thieren ist anfangs die

Wärmeabgabe sehr gesteigert (etwa 50 pCt.}, später

sinkt die Wärmeproduction sehr erheblieh. Lepiue
(DJ) fand bei Hunden und Meerschweinchen, wo es sich

dreimal giftiger als Antipyrin auswies, constant grosse

Zuckermengen im arterielien Blute. Beim Huude kann
intravenös schon die relative Dosis von 0,25 in einigen

Minuten nach Voraufgehen von Convulsionen und star-

ker Verlangsamung des Herzschlages, intern 0,22 unter

allgemeinem Zittern, Pulsverlangsamung, gesteigerter

Koflexerregbarkeit, Athembcschwerden in 4 Stunden
tödten. Die Temperatur wird bei der Vergiftung wenig
herabgesetzt, mitunter sogar gesteigert.

Sehr günstige antiseptische Erfolge mit
Pyramidon wurden nach Horneffer (15) in Bethanien
bei Phthisikern erzielt, bei denen Einzeldosen von 0.2

bis 0,« das Fieber in 2— Ii Stunden um 0,5— 2,5"

herabsetzten und auch bei Wochen langer Darreichung,
selbst bei einem Gesammtverbrauche von 20 22.4 g.

ausser geringer Sehweissabsonderung Nebenwirkungen
nicht resultirten. Eiweissharn kam niemals vor. Auch
bei Typhus, Pneumonie, Influenza, Erysipel und Scarla-

tina gab Pyramidon gute Resultate. Als Antalgicum
versagte es bei Ischias, gab aber zu 0,2— 0,4 gutes

Jahre.Wrieht der Be»Mimte n Mcliclu. 1n»7. Bd. I.

Resultat bei Prosopalgie und Cephalalgie. Bei Ge-

sunden werden Puls und Temperatur kaum beeinflusst.

Lepine (17) hat Pyramidon als Antalgicum
selbst in Dosen von 0,75 3 mal täglich ohne Neben-
erscheinungen bei einem Tabetiker gegeben, dessen

laneinirende Schmerzen danach aufhörten, nachdem Anti-

pyrin und Morphium vergeblich augewandt waren. In den

meisten Fällen neuralgischer Schmerzen genügen 0,25

(4— 5 mal täglich), welche in ihrer antalgischen Wirkung
1 g Antipyrin entsprechen. Als Fiebermittel reichte

es in einem schweren Falle von Typhus, wo kalte

Bäder coutraindicirt erschienen, zu 0,25 anfangs Bstünd-
lich, später 2 mal täglich gegeben zur Entlieberung aus

und rief keine Nebenerscheinungen hervor.

Aus der Reihe der Pyrazolvcrbindungen
hat Curci (20) des Pheny läthylpyrazolam mo-
uium, CjHaN2.CeH5.C5H5, untersucht und in ihm ein

curareartig wirkendes, zuerst die peripheren Nerven-

endigungen, dann die Centren lähmendes, die Muskel-

reizbarkeit nicht beeinflussendes Gift erkannt. Auf die

Temperatur wirkt es vorübergeheud steigernd, später

herabsetzend. Der Tod bei Warmblütern ist asphyktisch

in Folge Lähmung der Athemmuskeln. Die dadurch

bedingte Pulsverlangsamung wird durch Vagusdureh-

schneidung aufgehoben. Das Gift bewirkt anfangs

Blutdrucksteigerung durch Reizung des vasomotorischen

('entrums, dann Herabsetzung mit Aufhebung der vaso-

motorischen Reflexe. Die Wirkung, welche Curci von

dem Vorhandensein verschiedener Radikale im Molekül

ableitet, entspricht der des von Sabbatani (Ber.

1893. 1. 410) untersuchten Phenylmethylpyrazoljodins.

Die von Tappeiner (Ber. 1891. 1. 425) an verschie-

denen Natronsalzen von Pyrazolsäuren constatirten

Wirkungen auf Diurese, Nerveu und Muskeln ist Curci
geneigt, als Nebenwirkung anzusehen.

27. Chinolindcrivaic.

1) Giovannini, S. (Turin), l'eber das De*
infectionsvermögen des Chinosols. Deutsche med.

Wocheuschrift. No. 37. S. 585. — 2) König, W.,

Beitrag zur therapeutischen Verwendung des Chinosols.

8. Diss. Berlin. — 3) Sconamiglio, Denaro (Neapel),

Orexin (Orexinbase und salzsaures Orexin). Ein klinisch-

experimenteller Beitrag. Wieuer med. Blätter. No. 25.

S. 417. — 4; Steiner, Ferd. (Wien). L'eber Anorexie

bei Kindern und deren Behandlung mit Orexintannat.

Ebendas. No. 47.

Versuche Giovaonioi's (1) ergaben, dass das

Desi n fec tions verm ögen des Chinosols gegen-

über Chaneregift nicht allein dem des Sublimats, sondern

selbst demjenigen der Carbolsäure nachsteht, so dass

bei Impfungen selbst Sproc. Lösung die Geschwürs-

entwickeluug nicht verhindern, sondern höchstens einige

Tage verzögern.

König (2) fand in M. Joseph 's Klinik ganz gute

Erfolge vou C h i noso 1 s treu p u 1 ver (Chinosol 1 : ana 5

Amylum und Zineum oxydatum) bei Ileus molle,

während Chinosol allein in mehreren Fällen stark

irritirend wirkte. Bei Seborrhoe war es ohne Nutzen.

Nach Sconamiglio (3) entspricht Orexin als

Stomachicum allen therapeutischen Ansprüchen, in-

dem es sämmtliehe Magenlunctionen verbessert und

sich sowohl bei anämischen Zuständen und selbst bei

Chlorose, die durch Eiseumittel nicht zu beseitigen ist,

als bei Magenatonie und nervöser Dyspepsie, sowie bei

Verdauungsstörungen Tuberculöser bewährt und bei

Hypertmesis gravidarum (zu 0,3 in Oblaten, 3—4mal
täglich) sogar lebensrettend wirken kann. Beim ge-

sunden Menschen bewirkt .salzsaure« Orexin zu 0.3 0.5

Abkürzung dir Brodverdauung um 35, der Fleisch«

Verdauung um 45 Minuten und lässt die Secretion der
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Salzsäure rascher und stärker eintreten, hebt ausser-

dem bei Magenatonie die motorische Thätigkeit, die

Resorptionsfähigkeit der Magenschleimhaut und den
Appetit. Die Ba.se hat nur äusserst selten Neben-
erscheinungen, während Orexinum muriaticum manch-
mal Erbrechen und Brennen im Magen erzeugt.

Steiner (4) hält das geschmackfreie, in Wasser
unlösliche, aber in verdünnten Säuren leicht lösliche

Orcxintannat für geeiguet bei Anorexie von
Kindern. Man giebt es zu 0,5 2 Stunden vor dem
Mittags- und Abendessen.

[Barszczewski, C»., Chinosol als Antisepticum.

Gaz. lekarska. No. 41.

Nach Versuchen, welche B. über die chemischen

(gemeinsam mit Nencki) und bacteriologischen Eigen-

schaften des Chin oso 1s sowie auch über dessen

Wirkung am Krankenbette anstellte, bildet es ein

fein crystallinisches, gelbliches, angenehm nach Safran

riechendes Pulver, das sich in warmem Wasser in jedem

Verhältnisse, in kaltem etwa zu 6U pCt. löst. Seine

bactericide Wirkung steht den Carbol- und Sublimat-

lösungen nicht nach und übertrifit diese sogar, da es

1. Eiwcisslösuugen nicht fällt, 2. keine toxischen Eigen-

schaften besitzt und 3. auf Haut und Schleimhäute

nicht reizend wirkt.

Es wird zu Irrigationen in Lösungen von 1 bis

2 : 1000 verwendet, sowie bei Eiterungen und atoni-

schen Geschwüren als Salbe, Paste, Streupulver u. s. w.

Ausserdem kann es als Gurgelwasscr sowie zu Inhala-

tionen verwendet werden. Bei Darmleiden wird es

innerlich verabreicht. Zur primären Desinfection der

Hände eignet es sich sehr gut. ist dagegen wegen seines

hohen Säuregrades zur Desinfectiou der Instrumente
nicht zweckmässig. Trzebicky (Krakau).

Törnell, Gottfried (Hernösand), Einige Unter-

suchungen über Orcxiuum basicum und seine Ein-

wirkung auf den Magensaft des Menschen. Vortrag im
ärztlichen Vereine des Regierungsbezirkes von .lemtland

und West - Norrlaud. Hvgiea. MX. Bd. 10. Heft,

p. 844—356.

Verf. fand, dass die Esslust nach Orcxin oft Ha
T.'J pCt.) zunimmt. Der Salzsäurcgehalt des Magen-
saftes wird nicht vermehrt, vermindert sich möglicher-

weise etwas Das Auftreten der Salzsäure wird nicht

beschleunigt, noch wird die Eutleerung des Magens
befördert. Schädliche Nebenwirkungen werden nicht

hervorgerufen. A. Fr. Eklund (Stockholm).]

28. Ichthyol. Thiol.

1) Moncorvo fils, Sur le traitement de la chyl-

urie par l'ichthyol. Bull. gen. de Therap. Dec. 8.

p. 717. (Günstige Erfolge von 1,0—2,0 pro die in

2 Fällen )
— 2) I nna, P. G„ Ueber Ichthyol. Mouats-

blätter f. pract. Dermatol. S. 584. - 3) Sack, Arnold
Jleidelberg), Ueber das Ichthalbin (Ichthyoleiweiss),

• i'' gesehmai k- und geruchl >scs [< btbrolpl iparat,

Dtech. med. Wochenschr. No. 23. Ther. Beil. No. 5.

S. 35. 4) Derselbe, l'eber weitere Erfahrungen
mit Ichthalbin. Vortrag, gehalten in der dermatologi-
selien Seetion des 12. Internat, med. Congr. in Moskau.
MonatsM-hr. f. praet. Dermatol. Bd. 25. S. S6Ö. —
5) Sur les proprietes et les usages th< ; rapeuti.|iieN de

ralbuniine ichthy«l<'e (ichthalbine). Bull. gen. de Ther.

Oct. 8. p. 577. — 6) Wirz (Kaisersesch). Practisehe
Mitteilungen über Thi.-I. Dtseh. med. \\\.cheiis.-hr.

Therap. Beil. S. 43.

Hehners hat gefunden, dass das Ichthyol kein

MJ1E UNI) ToXK'OLOUIE.

chemisch einheitlicher Körper ist, sondern aus drei sieh

gegenseitig in Lösung haltenden Stoffen besteht, von

denen der wesentlichste und auch dem Gewichte nach

präpouderirende die durch die Eigenschaft, Phenole und

ätherische Oele wasserlöslich zu machen ausgezeichnete,

unter dem Namen Anytin iu den Handel gebrachte

Ichthyolsulfosäure ist, neben welchem sich ein in Wassel

vollkommen unlöslicher Stoff von aromatischem Geruch

als Ichthyolsulfon characterisirt. Nach Unna (2) be-

sitzen beide Substanzen in lOproc. Lanolin-Vaselinsalbc

Heilwirkung bei leichten Eczcmen, Stauungshyperämien

verschiedener Art und namentlich bei seborrhoischer

Rosacea, doch ist ihr Effect insofern verschieden, als

bei lchthyolsulfonsäure Häutcheubildung und Schalung

neben Anämisirung bewirkt wird, während Ichthyol

sulfon nur Abblassen und langsames Verheilen wii

Chrysarobin herbeiführt Die eiweissfdllende Wirkung

des Ichthyols beruht auf der Ichthyolsäurc, ebenso die

chemisch reducirende Eigenschaft.

Unter dem Namen Ichthalbin empfiehlt Sack

(3 u. 4) als innerlich zu nehmendes Ichthyolpräparat

und als ideales Schwefelpräparat den mehrere Stunde-!

erhitzten und dadurch von dem widrigen Oele, das den

unangenehmen Geruch und Geschmack des Ichthyols

bedingt und heftiges Uebclsein und Aufstosscn, wenn

es allein genommen wird, erregt, befreiten Niederschlag,

welchen lchthyollösuugen mit Eiwciss geben.

Das ein äusserst feines, . graubraunes Pulver dar

stellende Präparat ist in sauren Flüssigkeiten (Pepsi.v

salzsäure) unlöslich, löst sich dagegen in alkalischen

und wird in einer 0,2proc. Pancrcasnatronlösung beim

Digeriren iu Körpertemperatur unter Bildung von Pep-

tonen und Ichthyolalkali allmälig (2 g in 10U cem

Darmsaft, in 4— G Std.) völlig aufgelöst. Da es et*a

40 pCt Ichthyolsulfosäure enthält, Ichthyol ca. 53 pCt

.

so sind 4 g Ichthalbin 3 g Ichthyol gleichwertig.

Ucbrigcns sind darin auch die ebenfalls S, aber in ge

ringerer Menge enthaltenden neutralen SuHonc vor-

banden. Mau giebt es zu 1—2 g 2 oder 3 mal täglich

am besten direct vor den Mahlzeiten, bei Kindern ru

1 g am besten piit Chocoladc.

Nach S. besitzt es auch geringe antiseptbebf

Wirkung, indem es die ammoniakalischc llarogähruof

retardirt. Ks beeinflusst alle mit Gefässdilatation ein

hergehenden Entzündungs- und Exsudatiouszustämk

auch der entferntesten und peripherstcu Gefässbeziil;<!.

regelt ausserdem den Stuhl, indem es ihu weicher,

reichlicher und häufiger macht, regt den Appetit sUrt

an und führt zur Zunahme des Körpergewichts (in ein

zelnen Fällen wöchentlich 1 Pfd.); selbst bei gleich-

zeitiger Anwendung reducirender Curen, z. B. mit

Thyradcn. Sehr günstigen Erfolg sah Sack bei einer

toxischen, mit Blasenbildung cinhergehenden Dermatitis

des Vorderarms (bei gleichzeitiger äusserlicher Appli-

cation 2proc. Ichthyollösung), bei nicht seborrhoischer

Rosacea und Stauungsdermatosen überernährter Kinder.

An Stelle des Ichthyols empfiehlt Win (fi

das Thiol namentlich wegen seiner Gcruchlosigkeit bei

AlTeetionen im Bereiche des Gesichts. Günstige Dienst

leistete das Mittel bei Entzündungen der verschiedenstet

Art, wo es schmerzlindernd selbst bis in die Tiefe wirit

und weitere Ausdehnung auf entfernte Partien verhin-

dert. Thiolum liquidum purum wirkt besser ah dx»

in Wasser gelöste trockene Thiol. W. empfiehlt Ein
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reibungen bei Typh litis uud Phlegmasia alba dolens,

l'arametritis, wo Ichthyol mitunter mehr leistet, ferner

Thioltampons bei Otitis externa (bei gleichzeitiger Ein-

reibung des Tragus und Antitragus). Gegen die heftigen

Kückenschmerzen bei Influenza leisteten Thioleinrei-

bungen der ganzen Wirbelsäule, bei Dyspnoe der

Emphysematiker Einreibungen des Thorax, die auch
den Schmerz bei Pleuritis uud Pneumonie wesentlich

modificirten, gute Dienste.

b) Pflanzenstoffe und deren Dorivate.

1. Funp.

1) Gaglieri. Guido E. (San Francisco), Mushrootn
poisoniug. New York med. Record. Aug. 28. p. 298.

(Vergiftung von 2 Erwachsenen und 4 Kindern. Tod
von 3 Kindern, wobei die genossene Menge nicht be-

stimmend auf die Zeit des Eintritts des Todes gewesen
zu sein scheint: Erbrechen und Diarrhoen wenig aus-

gesprochen oder völlig fehlend und erst nach Eingeben
von Ricinus«! eintretend; Hauptsymptome: Dyspuoe,
Schwäche, bei den tödtlich verlaufenen Fällen Anurie,

Coma und convulsivische Anfälle vor dem Tode, Myosis,

später Mydriasis ; Behandlung mit Atropin und Strycbnin;
als giftige Species wird Amanita muscaria, jedoch nicht

mit Sicherheit, angegeben.) — 2) Weiss, Hugo, l'eber

Pilzvergiftungen. Wien. med. Wochenschr. No. 12, 13.

— 8) Schmack, Franz, Zur Geschichte der chroni-

schen Mutterkornvergiftungen im vorigen Jahrhundert.
S. 22 Ss. Halle. — 4) Jacobj, C, Das Sphacelo-
toxin, der speeifisch wirksame Bestandteil des Mutter-
korns (Strassburger pharmakol. Institut). Arch. für

exper. Patta. Bd. 88. S. 85.-5) Puppe, Zur Kcnnt-

UM des Sklererythrins nebst Bemerkungen über ein

mittels desselben herzustellenden Reagenspapier (Seeale-

papier). Vierteljahrsschr. für gerichtl. Med. 3 F.

Bd. 14. H. 2. (Aus der Berliner Unterrichtsanstalt

für Staatsarzneikunde). - 6) M ad den, Thomas More
(Texas), A plea for the larger use of ergot in obste-

trics. Lancet. May 29. p. 14C2. (Betont die Gefahr-

losigkeit der Auwendung von Mutterkorn in der ge-

burtsbülflichen Praxis bei richtiger Indication. Atonie
des Uterus bei drohender oder bereits bestehender

Haemorrhagie, und empliehlt bei Hacmorrhagia uteri

frisches Extractum liquidum in Dosen von 8,0-12.0
intern und tiefe Subcutaninjectionen derselben Menge
in der Glutaealgcgend.) — 7) Abel (Berlin), Ergotinol

(VosswinkeH als Ersatz für Krgotin. Berliner klin.

Wochenschr. S. 161. — 8) Leo, H. (Bonn), l'ebcr die

therapeutische Anwendung von diastatischem Ferment.

Therap. Monatsh. Decemb. 1896. — 9) Fite, C. C.

(New York), Diastase in therapeuties. Amcr. Med.

News. Febr. 6. p. 167. — 10) Discussion über Taka
Diastase in der New Yorker Med. <'hir. Society. Ibid.

p. 169.

Jacobj (4) hat seine schon vor mehreren Jahren

begonnene Untersuchung über den speeifisch wirk-

samen Bestaudtheil des Mutterkorns nun ge-

schlossen und bezeichnet als das active Princip ein

gelbes und bald grün werdendes stickstofffreies Harz,

von dem schon 5 —6— 10 mg genügen, um beim Hahne

characteristische Verfärbung des Kammes herbeizuführen,

und welchem Jacobj den Namen Sphacelotoxin

beigelegt hat. Diese Substanz i»t gleichzeitig auch das

auf den Uterus wirkende ekholische Princip des Mutter-

korns, ruft aber keine Krämpfe hervor. Das Sphacelo-

toxin ist ausserordentlich leicht zersetzlich, verbindet

sich aber im Mutterkorn leicht mit anderen darin ent-

haltenen an sich wirkungslosen Körpern zu haltbaren

Verbindungen, denen es seine specitische Wirkung mit-

theilt. So bildet es mit einem stickstofffreien, schön

goldgelben, von Jacobj Ergochrysiu genaunten

Körper, der weder basische noch saure Eigenschaften

hat, das früher von J. als Sphacelotoxin beschriebene

Chrysotoxin, in welchem (und insbesondere in dessen

in Wasser leicht löslicher Natronverbindung) J. das für

die Verwendung in der Geburtshülfo geeignetste Prä-

parat erkannt hat, und mit einem in farblosen Nadeln

crystallisircnden, als Seeali 0 bezeichneten, zu 40 mg

völlig wirkungslosen Alkaloide, das noch kräftiger als

Chrysotoxin wirkende, mit dem Keller'schen Mutterkorn-

alkaloide wahrscheinlich identische Secalintoxin.

Mit dem Cornutin von Kobert hat weder das Secalin

uoeh das Secalintoxin etwas zu schaffen, da keines von

beiden irgendwie Krämpfe hervorruft. In Bezug auf

das active amorphe Ergotinin von Tanret spricht

Jacobj die Vermuthung aus, dass es möglicherweise

eine Verbindung des Sphacelotoxins mit der unwirk-

samen krystallisirten Base von Tauret sei. In der

Kobert'schen Sphacelinsäure sieht Jacobj ein Gemenge

von Sphacelotoxin mit einer bei Einwirkung von Alka-

lien auf Chrysotoxin, auch ohne Erwärmung leicht ent-

stehenden, mit dem Namen Eigochrysinsäure

belegten, zu 0,2 auf Hähne unwirksamen Säure, was

freilich nicht zu der Angabe von Kobert stimmt, dass

die Sphacelinsäure intensiver als Sphacelotoxin (Chryso-

toxin) wirkte: doch machen die von Jacobj mit Oiry-

sotoxin am Hahn ausgeführten Versuche, in denen

schon nach 0,35 g totale Verfärbung des Kammes auf-

trat, während in den von Grünfeld ausgeführten Ver-

suchen mit ganz frischer Sphacelinsäure 0,3 keine, 0,.">

nur ganz schwache und erst 1,2 euergische Verfärbung

des Kammes bewirkte, eine solche Supcriorität der

Sphacelinsäure problematisch.

Das durch fractionirte Fällung des ätherischen

Auszugs entfetteten Mutterkorns erhaltene Chryso-
toxin bildet ein blassgelbes, geschmack- und geruch-

loses Pulver, das sich mit gelber Farbe leicht in

(selbst in ana) Aether löst und dadurch von der Spha-

celinsäure unterscheidet. Es löst sich leicht in Chloro-

form, Alcohol, Essigäther, Benzol und Tetrachlorkohlen-

stoff, wird auch von concentrirter Schwefelsäure und
Eisessig mit gelber Farbe gelöst, ist dagegen in Wasser,

Petroläther und verdünnten Säuren unlöslich. In

faustischen Alkalien löst es sich unter Bildung der

entsprechenden Alkaliverbinduugcii »ehr leicht und

kann daraus zuerst mit Kohlensäure und Essigsäure

ausgefällt werden, später nicht mehr, indem es in

Ergochrysinsäure übergeht. Die in wasserfreiem Aether

unlöslichen Alkaliverbindungen des Chrysotoxins bilden

wasserfrei ein goldgelbes, in Wasser in jedem Verhält-

nisse lösliches Pulver. Die reinen Verbindungen sind

beständig, und das Chrysotoxin-Natron ruft bei Hähnen

in fast gleicher Dosis wie Chrysotoxin die characte-

ristische Verfärbung des Kammes hervor; enthält es

Alkali, ist es hygroscopisch, färbt sich roth und wird

uuwirksam. Chrysotoxin ist kein Glykosid. Es lässt

sich auf verschiedene Weise crystallisirt erhalten und

scheint der Formel C.,HnOs oder C^H^O,,, zu ent-

sprechen. — Das aus dem unreinen ("hysotoxin durch

Ausschütteln der ätherischen Lösung mit verdünntet

Essigsäure und Fällen mit kohlensaurem Natron er-

haltene Secalintoxin stellt ein fast weisses, kreidiges

Pulver dar, wird am besten durch die violette Fär-

bung, welche beim Kochen mit .salzsäurehaltigem Alcohol
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hervortritt, erkannt und giebt mit den gebräuchlichsten

Alkaloidreagentien gefärbte Niederschläge: am empfind-

lichsten ist die Reaetion mit Kaliumqueeksilberjodid

(Niederschlag hellgelb). Es giebt wie das Kellersche
Mutterkornalkaloid mit coucentrirtcr Schwefelsäure schön

violette, in Blau übergehende Färbung. In Alcohol,

Essigäther. Chloroform undBenzol lost es sich leicht, weni-

ger leicht in Aether und Tetrachlorkohlenstoff, nicht

in l'etroläther und Benzin, in sehr geringen Mengen in

Wasser, die wä-srigen Lösungen schäumen sehr stark.

Zuckerabspaltung findet nicht statt. Secalintoxin ist

nur eine schwache Base. Die Salze verändern sich

zum Theil wie das salzsaure S. sehr rasch, langsamer
das Oxalat, das allerdings auch nach einiger Zeit

schwerer löslich in Wasser wird, ohne dass jedoch die

Wirksamkeit abnimmt. Das Präparat, dem vielleicht

die Formel C, 3H24N202 zukommt, ist doppelt so giftig

wie Chrysotoxin. — Das Ergochrysin, welches durch
wiederholtes Auflösen des Chrysotoxins in Eisessig und
Ausfällen in Wasser als schön gelbe Masse erhalten

wird, unterscheidet sich vom Chrysotoxin in seiner Zu-
sammensetzung nicht, ruft aber beim Hahn selbst in

Dosen von 0,3 nur vermehrt« dünne gelbe Kothcnt-
leerungen hervor ohne Verfärbung des Kammes. Das
Secalin krystallisirt aus einer gereinigten schön hell-

gelben Aetherlösung des Seealintoxius bei Zusatz von
sehr geringen Petroläthermeugen in weissen Nadeln,
die. von den sich darauf niederschlagenden, anfangs

rein hellgelben, bald aber dunkelgrün werdenden Harz-

DHasaen 'you Sphaeelotoxin durch Alcohol befreit, beim
Umkrystallisiren millimeterlange Krystallsäulchen bilden.

Es giebt die Farbenreactionen des Seealintoxius, bleibt

aber selbst zu 20—40 mg bei Hähnen absolut wirkungs-
los. Möglicherweise entspricht es der Formel C^Hm-
N,0M {?).

Nach Jacobj's Thierversuchen mit Chrysotoxin

ruft es bei Hähnen eine Veränderung der Bluteireula-

tion hervor, die zu violetter Verfärbung des Kammes

und der Bartlappeu und schliesslich zu trockner Gan-

grän dieser Theile führt. Am Magendarmcanal tritt

sowohl an Hähnen als auch an Hunden und Katzen

Heizung (Durchfall, Speichclfluss, Erbrechen) und Ent-

zündung der Schleimhaut ein, ausserdem kommt es zu

ausgebildetem hypnotischen Zustande und bei Hunden,

Katzen und Kaninchen zu Unruhe und eigentümlichem

Bcwegungsdrange. Krämpfe treten nirgends (auch nicht

bei Fröschen) auf. Die bei Säugcthieren hervorge-

rufenen Erscheinungen sind selbst bei Anwendung von

0.5 1,0 g und sogar bei subcutaner und intravenös«

Injection nicht direet lebensgefährlich; die nervösen

Reizungs- und Lähmungserscheinungen verschwinden

rasch und die gastrischen Störungen gehen in einigen

Tagen zurück. Diese relative Fngiftigkeit ist von be-

sonderem Interesse, weil das Chrysotoxin schon in sehr

kleinen Gaben (0,1—0,2) bei trächtigen Thierelt den

l'terus zu langen und kräftigen Contraetionen anregt,

welche die Ausstossung der Früchte, je nach der Zeit

di r Gravidität in lebensfähigem oder nicht lebensfähigem

Zustande, im Gefolge hat. Das Eintreten dieser Wirkung

spricht für die Verwendung des Mittels um so mehr,

als die Contraetionen, wie .1. an einer im physiologi-

schen Kochsalzbade laparotomirten Katze constatirte,

in Form intercurrenter peristaltischer Wellen auftretend,

physiologischen Charactcr tragen und sich nicht als

Tetanus uteri darstellen. Nach .). hat Funke auf der

Str.-osburger Frauenklinik Chrysotoxin wiederholt mit

Erfolg als wehentreibendes Mittel angewandt. Auf den

OGIE UNI) ToXIl t »LOGIK.

Blutdruck übt Chrysotoxin keinen sehr erheblich stei-

genden Einfluss aus; bei Kaninchen tritt unmittelbar

Sinken und später Wiederausteigen zur Norm eio, die

bei Katzen hervortretende Steigerung (vorübergehend

20—30 mm in maximo) scheint theils vom vasomotori

sehen Ceutrum, theils von der Gefässwand selbst ab-

hängig. Bei Hühnern findet sich Chrysotoxin nach

intravenöser Injection im Kothc wieder.

Die Wirkung des Secaliutoxins ist qualitativ der

des Chrysotoxins gleich, doch ist ersteres giftiger, >

dass z. B. bei Hühnern die characteristischen Erscheinun-

gen, welche Chrysotoxin zu 0,1—0,2 bewirkt, sehn

durch 0,02—0,03 Secalintoxin auftreten. Krämpfe

fehlen auch hier; nur bei directer Injection des Oxal-

säuren Salzes kommt es bei Hühnern zu schwereu Er-

stickungserscheinungen und Tod in 10 Minuten.

Säugethiere überstehen die Vergiftungserscheinungen

nach 0,0« ohne naehtheilige Folgen. Ein Unterschied

ergiebt sich in Bezug auf die Beeinflussung des Blut-

drucks, indem hier, wenn in der Regel weder nach

kleinen noch nach grossen Dosen keine nennenswert!)*

Blutdrucksteigeruug, nach wiederholten kleinen Gaben

Sinken eintritt, doch unter besonderen Fällen (bei

Wiederaufnahme der eine Zeit lang unterbrochenen

küustlichen Athmung bei curarisirteu Thieren) sehr

bedeutende Steigerung eintreten kann.

Auf den gravideu Uterus wirkt Secalintoxin zwar

auch in gleicher Weise wie Chrysotoxin, so dass es die

physiologischen Wellenbewegungen und keinen Tetamis

bewirkt, aber die unangenehmen Wirkungen auf den

Magendarmcaual treten in intensiver Weise bei den auf

den L'terus wirkenden Dosen hervor, so dass es, abge-

sehen von der leichten Zersetzlichkeit. dem Chrysotoxin

als Medicament nicht gleichkommt.

Puppe (5) empfiehlt mit Sclerery thrin impriff

nirtes Filtrirpapier. sog. Seealepapier, zum quali-

tativen und quantitativen Nachweise von Mutterkorn in

gerichtlichen Fällen, wozu es das eigentümliche Ver-

halten gegen Säuren und Alkalien sehr geeignet er-

scheinen lässt. Man gewinnt dieses durch Eintaueben

iu die saure ätherische Lösung, durch rasches Ver-

dunstenlassen des Aethers, als oraugefarbenes oder bei

Vornahme der Manipulation mit vorher mit Ammoniak
befeuchtetem Papier als violett gefärbtes Reagenspapier,

das von Salzsäure, Salpetersäure und Schwefelsäure

auch in Spuren, schwächer von Essig-, Wein- und

Milchsäure, auch von Zinkchlorid orange gefärbt wird,

während Kalilauge, Ammoniak und Cyankaliumlösutitr.

Barytwasscr, Kalkwasser und Bleiessig die violett'

Farbe verstärken und das orangefarbene Papier violett

färben. Durch Extraction bestimmter Mengen von

Mutterkorn glaubt P. Farbenscalen zum quantitativen

Nachweis, wodurch noch 0,005 Secalc cornutum nach-

weisbar sind, herstellen zu können. Mit Tauraellolel

oder Rade verunreinigtes Getreide liefert bei dem

gleichen Verfahren auch ein orangefarbenes Papier,

dessen Farbe aber durch Ammoniak nicht verän-

dert wird.

Abel (7) empfiehlt das jetzt als Ergotinol.
früher als Liquor ammonii ergotinici Vosswinke'
bezeichnete Mutterkornpräparat als ausserordentlich

haltbar, so dass es selbst nach einem Jahre an Wirk-

samkeit nichts tinbüsst. und bei Blutungen infolge von

Myomen ausserordentlich rasch wirkend. Die zur In-

jection zu verwendende Menge ist eine Spritze. Die dabei

auftretenden Schmerzen können durch Cocain verhütet
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xrrden. Hinsichtlich der Darstellung wird augegeben,

dass entöltes Mutterkorupulver zunächst mit Wasser
• «hüpft, dann mit Säuren versetzt und der Hydrolyse

unterworfen werden, nach Abstumpfung der Säuren die

ilrohoiische Gahrung eingeleitet, und nach deren Be-

endigung das Product der Dialyse unterworfen und

*>weit eingeengt wird, dass 1 cem Krgotinol 0,5 g
Kitractum Secalis eoruuti I'h. (Je. entspricht.

Die »on Jokichi Takamine dargestellte sog.

Tili.! Diastase. welclie aus dem zur Fernientiruiig

des Rei* von den Japanern benutzten Kurotium

(Aspergillus) Oryzac bereitet wird und bei uns von

U« (3) besonders empfohlen wurde, weil sie auch in

surk saurem Medium (bei Hyperacidität des Magen-

saftes) Stärkemehl in Zucker verwandelt, wird von

tiner greiseren Anzahl amerikanischer Aerztc bei Ver-

dauungsstörungen gerühmt.

Nach Fite (9) wirkt das Mittel aber nicht bloss

nach Art der Diastase, sondern ist auch bei albu-

miriescr Indisposition proteolytisch, wobei es nach F. A.

Thompson nicht bloss die Anfänge der Zersetzung

herbeiführt, sondern Eiweiss in Albumosc und Pepton

iiberführt. Stowell (10) fand es in allen Fällen, wo
Aufblähen und Druck 1 2 Stunden nach der Mahlzeit

• intritt und Obstipation besteht, erfolgreich, ebenso in

einem Falle von Vomitus gravidarum. Walker und
Harrison hatten brillante Erfolge bei intestinaler

Indigestion. Mang es und Urown besonders bei Auf-

tutterung von Kindern. Nach Fite sind 0.05 im Stande,

lOU g Stärkemehl in 3 Stunden, 20 g in 10 Minuten zu

urdauen und sind 0,2 bei der Mahlzeil als Dosis für

Erwachseue zu bezeichnen. Walker empfiehlt Dar-

reichung in Kapseln, da das an sich geschmackfreie

l'jlrcr leicht Trockenheit im Halse bewirkt. Die Taka
Diastase wird bereitet, indem man das Eurotium auf

Wcizenkleie sät, wobei sich an dem unteren Theilc des

Kurotium t'rystalle von Diastase bilden. Man percolirt

die Masse (Taka Koji) mit Wasser und fällt die Diastase

mit Alcohol. Leo will Taka Diastase in allen Fällen

jjegeben wissen, wo die Speichelsecretion herabgesetzt

ist, x. B. bei Kinderu in den ersten Lebensmonaten,
bei Darreichung von Amylaceen, bei Fieber. Diabetes,

Shruropfniere, nach starken Durchfällen u. s w.

2. Filiivs.

1) Hefftcr, A., Ueber einige Bestandteile vou
Rhizoma Pannae. (Leipziger pharmacol. Institut.) Arch.

I exper. Pathol. Bd. 88. S. 458. — 2) Feydel.
Toxicite de l'acidc tllicique (essai therapeutique). 8.

These. Paris. — 3) Zabel, 0. (Petersburg), Ver-

pftungserscheinungen nach dem Gebrauch von Wurm-
farnwurzel. Berl. klin. Wochenschr. No. 4"). S. 505.
— 4) Ruhnau, Fr., l'eber Intoxicationen durch Kx-

traetum filicis aethereum, mit besonderer Berücksichti-

gung eines in der med. Klinik beobachteten Falles. 8.

Diss. Greifswald.

Hefftcr (1) hat in dem ätherischen Exlraetc des

Rhizomes von Aspidium athamanticum (Panna-

wurzel) unter Anwcudung der von Böhm (Ber. 180fi.

I. 342) befolgten l'ntersuchiingsmethoden des offieinellen

Extractum filicis aethereum drei crystallisirende Körper,

Flavopannin, Albopannin und die von ihm als

Pannol bezeichnete Pannasäurc erhalten, von denen

das Flavopannin dem Aspidin, das Albopannin dem

Albasp idin und das Pannol dem Aspidinol pharmaeo-

logisch und chemisch nahe verwandt erscheint.

Das aus heissem Alcohol in citronengelbeu Prismeu

und besonders schön aus Aceton crystallisirende Flavo-

pannin, das nur zu 0..H pi't. im Pannaextraet vor-

handen ist und der rorinel • 20R»0«(OCH«] entspricht,

ist zu 1 mg für Frösche tödtlich und bewirkt analog
dem Kosotoxin in 10— ."10 Minuten Aufhören der Athtnung
und allgemeine Paralyse, die nach 30 f>0 Minuten ihre

grösste Intensität erreicht und bei der die Erregbarkeit

der Muskeln lür direete und indirecte Reize stark ver-

mindert oder theilweise ganz aufgehoben ist; der Herz-

schlag wird unregelmässig und selten, der Stillstand ist

diastolisch. Das in seidegläuzenden weissen Nadeln
crystallisirende Albopannin bewirkte die nämlichen Er-

scheinungen, jedoch in 3—5 mal grosserer Menge.
Pannol, für welches CiotlisOi(COHa) als Formel an-
gegeben ist, wirkt nicht giftig. Aus Flavopannin und
Pannol lässt sich ein phlorogtueinähnliebea Phenol ab-

spalten; bei Behandeln mit Natronlauge und Zinkstaub
entsteht aus Albopannin und Flavopannin Filicinsäure

neben flüchtigen Fettsäuren (Isobutlersäure ?), Pannol
liefert nur Fettsäuren, keine Filicinsäure. Das Phenol
aus Flavopannin und Pannol ist identisch und stimmt
auch mit einem von Böhm aus Aspidin erhaltenen von
der Formel C,H

toO., -j- H..0 überein.

Wie geringe Mengen Filixextract bereits Ver-
giftungserscheinungen hervorrufen können, lehrt

ein Fall von Zabel (3), in welchem 0,8. in 2 Portionen

verabreicht, 4 Tage anhaltenden comatösen Zustand
mit starker Pulsheschleunigung bei normaler Temperatur
und heftiges Frbicchen hervorrief. Unmittelbar nachher
war Rtcinusöl gegeben. Bei einer nervösen Frau traten

heftige Nebenerscheinungen nach 2,0 auf. Z. warnt
vor der Schwächung durch Huugereur und hält knappe
Diät vom letzten Tage für ausreichend zur Sicherung
des Heileffects.

3. Coniferae.

Schulz, Witold de, Goudron de genevrier au
point de vue chimique et bacteriologique. Arch. des

Sc. biolog. de St. Petersburg, p. 345.

Nach W. v. Schulz weicht der Wachholder-
theer (Oleum cadinum) sowohl in seiner chemischen
Zusammensetzung als in seinem Verhalten gegen
Bactcrien von anderen Theerarten ab. In ihm sind,

wie im Fichtentheer, nur bivalente Phenole und beson-

ders Derivate des Brenzeatechins, wie Guajacol. Methyl-
guajacol (Kreosol), Aetliyl- und Propylguajaeol vor-

banden. An Phenolen ist er weit ärmer als Fichten-

holz und Zitterpappelthcer. Seine Aeidität (ausser

Essigsäure scheint er auch Propion-, Baldrian- und
Caproinsäure zu enthalten) und gleichzeitig sein Dcsin-

fectiousvermögen sind geringer als die anderer Theer-

arten; das 5proc. Gemenge mit Wasser und daraus
dargestelltes Theerwasser haben gar keine desinfieirende

Wirkung. Sehr ausgesprochen ist diese in alkalischer

Lösung des Oleum cadinum. doch steht auch letztere

unter der der alkalischen Lösungen von Fichten-, Birken-

und Espentheer. Mit gleichen Volumina zweitägiger Cul«

turen von Cholera- und Typhusbacillen und B pyo-

eyaneus tödtet die alkalische Wachholderthcerlösung
die ersten in 20— 30, die zweiten in 2 und die dritten

in 10 Minuten. Die Aqua Olei eadini wirkt nur schwach
antiseptich; 1—2 cem zu 10 cem Bouillon gesetzt ver-

hindern das Waehsthum nur weniger Mierobeu. und
auch dieser nur in den ersten Tagen. Mil/brandsporen

werden von reinem Oleum cadinum in 7—9 Tagen, von
dessen ilkaliseher Lösung .:i 21 "-tunden getödlet. iuI

Reinculturcn von Tuberkelbacillen wirkt letztere nur
schwach ein; auch nach 24 stündiger Einwirkung bleiben

diese lebendig und führen nach Einbringung in die

Bauchhöhle von Meerschweinchen zum Tode. Der theure

Preis lässt übrigens Verwendung als Antisepticum

nicht zu.
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4. Orchideae.

1) Arning, l'eber Vanilleexanthem. (Si(/.g. des

iirztl. Vereins zu Hamburg.) Dtsch. med. Wochenschr.

No. 27. S. 436. Therap. Monatsh. Juli. S. 3S8. — 2)

Lewin, L.. Bemerkungen zum Vauilleausschlage. Dtsch.

med. Wchsobr. No. 29. S. 472. — 3) Sommerfeld,
Bemerkung. Ebenda*.

Nach Arning (1) tritt bei allen mit Verpackung
der Vanille beschäftigten Arbeitern innerhalb der

ersten 3— 4 Wochen heftiges Jucken und Kczem ein,

das meist in 7— 14 Tagen heilt und Immunität gegen

spätere Anfälle schafft. Am stärksten tritt der Vanille-

ausschlag beim Manipulircn von stark mit Vanillin-

crystallcn bedeckter Vanille auf. Das Beiern befällt

regelmässig zuerst den Kücken der Kinger und Mittel-

hand, sowie die Stirnpartien über den Augenbrauen
und breitet sich dann über Gesicht und Vorderarm aus.

In seltenen Fällen wird es chronisch und recidivirt nach
der Verheilung bei Wiederaufnahme der Beschäftigung.

Die Affection ist übrigens, wie Lew in (2) und Sommer-
feld (3) hervorheben, schon lange bekannt.

5. Liliaeae.

I) Fan ton dWndon, Ktude sur l'einploi en
Amerique du Veratrum viride dans le traitement de

1'cclampsie puerperale. 8. These. I'aris. — 2) Jörns,
Gustav, Beiträge zur Kenntniss der Colehicurnwirkung.
S. 42 Ss. Diss. (ireiswald. — 3) Schulz, Hugo, Ein

Beitrag zur Kenntniss der Colehicurnwirkung. Wien,
med. Fresse. No. 31,32. - 4) Morishima, K., (Japan),

Chemische und pharmacologisehe Untersuchungen über
die Alkaloide der Lycoris radiata Herb. Arch. I. exp.

Fath. Bd. 40. S. 221.

Jörns (2) hat in Gemeinschaft mit verschiedenen

Greifswalder Studiretiden unter Schulz (8) Sclbstver-

suche über die Wirkung kleiner Dosen Colchi-

cumtinetur angestellt, aus denen eine Beeinflussung

der Musculatur und Gelenke hervorzugehen scheint,

insofern in fast allen Fällen deutlich schmerzhafte Sen-

sationen ('Stechen. Keissen, Ziehen) in der Musculatur

und besonders in der Gegend der Gelenke auftraten,

wobei der Sitz der Schmcrzcu auch bei den einzelnen

Früfern sehr wechselte.

Bei den Versuchen wurden in der ersten Woche
morgens nüchtern 0,1, in der zweiten 0,15 (davon
0.0.J morgens), in der dritten morgens 0,1 und
abends 0,1 der officinellen Tinctur mit Alcohol verdünnt
genommen. Neben den Muskel- und Gelenkschmerzen
kamen auch Kopfschmerzen vor, die sich von leichtem,

dumpfem Drucke in der Schädelhöhle oder Stirndruck

zu höchst intensiver Cephalalgie steigerten und in einem
Falle das Aussetzen des Versuchs nöthig machten.
Auch Schmerzen und Druckgefühl in den Augen mit
Verschwommensein des Gesichtsfeldes und neuralgische

Sehmerzen im Gebiete des Supraorbitalis und Zahn-
sehmerzen wurden beobachtet. Constant war Steigerung

der Pulsfrequenz, die mitunter mit Herzklopfen, Herz-
beklemmung und Angst einherging. Bei 3 Früfern
traten Blutungen aus dem Zahnfleische auf. Verhältniss-

mässig wenig waren die Verdauungswcge aflicirt, doch
kam es zu Sodbrennen, Druck und Kollern im Magen,
Febelkeit, Brechneigung und in 1 Falle nach einem
Exeesse in Bareho zu 3 Tage anhaltenden heftigen

Coliken; der Stuhlgang war nur ausnahmsweise diar-

rhoisch, meist regelmässig oder Obstipation vorhanden.
Bei einigen Früfern verschwanden die Harnsedimente;
vereinzelt kam es zu Folyurie.

In der Zwiebel der japanischen Amaryllides Ly-
coris radiata Herb. (Ncrina japonica Miq.) hat

Morishima (4) ein giftiges Alkaloid, Lycorin, aulge

funden, dass in kleinen Mengen bei Hunden und Katren

brechenerregend wirkt, in grösseren (0,1) auch Diarrt.?

mit nachfolgendem Collaps und Tod herbeiführt. Bei

Kauincheu wirkt erst die doppelte Menge nach vorauf-

gehenden Durchfällen letal. Athmung und Blutdruck

werden von Lycorin nicht beeinflusst. Subcutane In-

jectiou bewirkt keine örtliche Reizung, wodurch sich L
vom Kmetin, dem es in seiner Wirkung nahe steht,

unterscheidet. Die Section ergiebt Hyperämie und

Ecchymoscn der Magen- und Darmsehleimhaut. der

Lungenpleuren und des Endocardiums. Bei Fröschen

lähmt Emctin die Nervenccntren und den Herzmuskel.

Neben Lycorin enthalt die Pflanze noch ein zweites,

nach dem japanischen Namen derselben Sikcsamin

genanntes, ungiftiges Alkaloid.

[Jakowski, M.. Ueber Couvallaria majalis bei

Herz- und Nierenleiden. Gazcta lekarska. No. 40.

J. hat Convallaria mit sehr günstigem Erfolge ver-

ordnet bei organischen Herzleiden, namentlich bei Atrio-

ventricularklappenfehlern. Bei Fehlem der Semilunar

klappen war kein besonderer Erfolg zu verzeichnen.

In Verbindung mit Bromnatrium wurde das Mitte!

wiederholt mit eclatantem Erfolge bei nervöser Arhythmie,

nervösem Herzklopfen und Hcrzaffection in Folge vwi

Nicotin-Missbrauch verordnet. In Verbindung mit

(.'offein führte es bei Nierenleiden häulig zu ausgiebiger

Hebung der Diurese. TrreMeky (Krakau).]

6. Dioscorvareae.

Schutte, Hendrik Willem, Ondcrzoekingen over

Dioscorine, bet giftige alcaloide nit de knollcu van

Dioseorea hirsuta Bl. 8. 93 pp. und 2 Taf. Dissert.

Groningen.

Die Knollen der javanischen Dioseorea hirsuta

Bl. (Ubia silvestris Rumph., Helmia hirsuta KttV,

welche wegen ihres Satzmehls nach zuvoriger Befreiung

von einem giftigen Frincipe als Nahrungsmittel dienen

und vielfache medicinische Anwendung, besond-rr*

äusserlich bei schwieligen Verhärtungen oder Abscessec,

auch bei syphilitischen Geschwüren (hier in Verbindung

mit innerlichem Gebrauche von Radix Chinae in Ab-

kochung), aber auch intern (als Extract oder in Pillen

gegen Diabetes, finden, enthalten nach Schutte ab

toxischen Stoff ein als Dioscorin bezeichnete»

krystallinisches Alkaloid von der Formel C, sHi»NO;, das

bei 43,5° schmilzt.

Es bildet als cinsäurigo Basis nur eine Reihe m
Salzen, unter denen das salzsaure Salz, CuHlPN0) • HCl

+ 211.0, krystallwasserfrei bei 204° schmilzt. Der

Schmelzpunkt des pikrinsauren Salzes liegt bei 1 ÄS hi*

184". des- Piatinadoppelsalzes, (('„H^NO^.HjPtCLj +
3IL.0 bei 199—200», des Golddoppelsalzes C13H„N0.
BAuCI4 + ' «H 20 bei 171". Ein von Boorsma früher

aufgefundenes zweites Alkaloid Dioscorecin existirt nicht

Das Dioscorin hat keinen Einfluss auf die niederen

Organismen in Heuaufgüssen und Blutfarbstoff und wirkt

nach Versuchen an Fischen, Fröschen, Mäusen und

Meerschweinchen krampferregend und später lähmend

auf Gehirn und Rückenmark nach Art des Picrotoxins,

während es die peripheren Nerven und Muskeln intart

Hast, die noch nach cotnpleter centraler Lähmung
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{li^trisfh reizbar sind. In Bezug auf Toxizität steht

Dioscorin dem Picrotoxin bedeutend nach, besonders

bei Meerschweinchen, die schon durch :> mg Dioscorin

iu Grunde gehen und uach vSO mg Dioscorin sich er-

h-'len kennen.

Das Gift lässt sich sowohl nach dem DragendorfT-

H-hen als nach dem Stas-Otto'schcn Verfahren nach-

weisen. Besonders gut geht es aus alkalischer Flüssig-

keit in Chloroform über. Zur Erkennung dient die

Karbeiireaclion, welche bei Zusatz von 1 Tropfen conc.

1I.SÜ« und wenig KJÜ3 hervortritt (gelbe Farbe, die

vom Rande aus langsam in Kothviolet und spater in

Bhuriolct übergeht; bei Anwendung von viel Dioscorin

Bnungelh, das unmittelbar in Blauviolet übergeht) und
die rothviolete Färbung beim Erwärmen mit conc. H..SO«.

Weniger empfindlich ist die Prüfung mit Nitroprussid-

natrium und Kalilauge, wodurch ebenfalls rothviolete

Kirbuni; hervortritt. Massige DioscorinK>sung färbt

Phenolphthalein rotb. Dioscorin macht aus Chlor-

ammonium Ammoniak frei und wird durch Sublimat
»rUs und amorph gefallt.

7. IVmuiIaceac.

1) Stevenson, Louis F., The poison of the pri-

nula. Lancet. Apr. 4. 189C. p. 9 RH. — 2) Hood.
A. F., Dasselbe. Ibid. — 3) Elliott. Dasselbe. Ibid.

- 4; Leccb, Priestlev, Dasselbe. Ibid. - 5) Stott,
F. A., Dasselbe. Ibid. - Ü) Gillct. .!. F. (Andewcr),

Dasselbe. Ibid. — 7) Schmidt, P. W. (York), Das-

selbe. Ibid. Apr. 18. 1896. p. 1113. — 8) Gray, A.

Hridford), eod. tit. Ibid. — 9) Clemcska. Dasselbe.

Ibid. May 23. p. 14CS. - 10) Waldo, Henry, Das-
*elbe. Ibid. May 30. p. 1539. - 11) Xealc, F. Headlcy.

Poisoning by the primula obeonica. Brit. med. journ.

May 29. p. 1346.

In England sind schon seit 1SS9 Hautausschläge
durch Manipulation einer modernen Zierpflanze,

Primula obeonica. beobachtet worden. Die That-

sachen haben sich so gehäuft, und der Causalnexus ist

in einzelnen Fällen so überaus schlagend nachgewiesen,

divs man über das Bestehen dieser neuen exanthema-

tisrhen Affectiou nicht zweifelhaft sein kann. Narh

Gillct (6) ist Ausschlag auch durch das Mauipulircu

von der längst bekannten verwandten Zierpflanze Pri-

mula chinensis hervorgerufen, jedoch in weniger inten-

sivem Maassc. Die Affectiou entsteht entweder nach

dem Umpflanzen oder am häutigsten bei dem Entfernen

der abgestorbenen Blätter und Blumen und beschränkt

sieh in einzelnen Fällen auf Hand und Vorderarm, wird

aber in vielen Fällen auf andere Thcile und namentlich

auf das Gesicht übertragen, wobei es danu zu Schwellung

und Oedem der Augenlider kommen kann. Von den

meisten Beobachtern wird es als ein inflammatorisches

Besen bezeichnet, mitunter als papulös (Urticaria);

uach Xeale (11) confluiren die Bläschen mitunter zu

«iner grossen Blase, in einem Falle Waldo's \\0) waren

die Bläschen hämorrhagisch. Die meisten englischen

Kranken waren weiblichen Geschlechts, meist Daiu'-u

au» wohlhabenden Familien oder Kinder, doch kam

aneh bei robusten Gärtnern das Leiden ror. Sehr häutig

kommen Immunitäten vor. Die Affcetion schwindet

rasch, wenn die Beschäftigung mit der Pflanze auf-

gegeben wird, kehrt aber bei Wiederaufnahme der Be-

schäftigung wieder, weshalb sie z. B. in einem Talle

von Stott (5) für Urticaria recurrens gehalten wurde.

Sic ist mit Jucken und Schmerzen verbunden und kann

nach Stott Insomnie und psychische Verstimmung her-

vorrufen. Als Mittel dagegen empfiehlt Stevenson (1)

eine Paste aus Gheerin, Magnesia, Galmeistcin, Carbol-

und Borsäure, Schmidt (7) Ichthyol.

fl) Aretander, Erythem frembragt af Primula
obeonica. Hosp. Tid. p. 553. — 2) Gran, M., Ery-

them fremkaldt af Primula obeonica. Ibid. p. 002.

In einem von Aretander (1) beobachteten Falle

trat wiederholt ein juckendes vesiculöses Exanthem an
Händen und Hals auf. das am folgenden Tage dc-

s<]uamirtc. Die Anfälle schwauden erst, als man die

Pflanze entfernte. Gram (2) sah dasselbe Exanthem
bei zwei Frauen an Händen und am Gesieht im Laufe
mehrerer Jahre in Zwischenräumen auftreten und giebt

an, dass diese Wirkung den Gärtnern seiner Gegend
wohlbekannt sei. Jon. C. Bock.]

8. Solanaccac.

1) Barnes, Henry (Carlisle), Notes on a case of

belladonna poisoning: recovery. Brit. med. journ. May S.

p. 1157. (Vergiftung eines 45jährigen Mannes durch

etwas über 30.0 g Glycerinuui Bclladonnac, entspreclu nd
etwa 0,2 Atropin, nüchtern genommen; l'/j Stunden
nach dem Genüsse Apomorpbin, wodurch eine bräun-

liche, nach Belladonna riechende Flüssigkeit entleert

wurde; Delirien mit Coma abwechselnd: auf Subcutan-
injection von Morphin schwanden die Delirien iu zehn

Minuten, und nach dem Eintritte normalen Schlafes

verschwanden auch die Coordinationsstörungeu.) — 2)

Hörne. J. Fleteher, Poisoning by linimentum Bella-

dounae. Ibid. May 15. p. 1219. (Vergiftung einer

53jährigen Frau mit 1 Essl. voll Belladonnaliniment,

statt Broml'».ung eingenommen; Genesuug in Folge v»>n

Auswaschen des Magens mit Kaffeeaufguss und Brandy
bei subcutaner Injection von 0,025 Pilocarpin, wonach
die Delirien und Hallucinationen in wenigen Stunden
seh wanden.) — 3) Terrien, tjuand et comment doit-

on cmployer l'atropine en OCuHstiquer Nouv, Montpell.

med. p. 795. (Bekanntes.) — 4) Bampton. Augustus

II.. Belladonna and the bronchial flux of piloearpine.

Brit. med. journ. Jan. Ifi. p. 141. (Sehr günstige

Wirkung in Fällen, wo Pilocarpin als Diaphoretieum
gegeben Erstickungsgetahr durch profuse Brouchial-

secretion herbeigeführt hatte.) — 5) Xoera, Giovanni,

L'azione tisiologica e terapeutica dcl bromidrato di sco-

polamina. Arehivio di Farmaeol. Vol. 5. p. 1. —
fi) Morrow, William S. (Montreal \ A respiratory

symptom of tobaeco poisoning and its experimental in-

vestigation. Brit. med. journ. June 5. p. 140<>. —
7) Pellet. Les effets du tabac sur l'organismc. These.

Montpellier. — 8) El Iis, Richard. Tobacco amblyopia.

New-York med. rcc. Sept. 25. p. 453. (Ohne Be-

deutung.)

Nach deu von Noera (5) im Mnnieomio von

Palermo mit bromwasserstoffsaurem Scopol«

amin (von Merck) angestellten Versuchen resultirt

auf 1!2—l mg subcutan in 5—10 resp. 4—S Minuten

Verminderung der Pulszahl um 5— S bezw. 10— 12

Schläge, auf welche Zunahme um 12—20 bezw. 18—30

Schläge auf die Dauer von 1—l'/i Stunden bei gleich-

zeitigem Steigen der Temperatur, und in der nächsten

Vj Stutide Rückkehr zur Norm oder wenig unter diese

folgt. Bei einem trepanirten Epileptiker zeigt»' sieh

die nämliche Reihe der Veränderung der Zahlen des

Hirnpulses mit Steigerung der Höhe der Curven
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während der Verlangsamung und Abnahme während

der Beschleunigung, analog den von Copriato und

Dottci beim Puboisin constatirten Veränderungen des

Hirnpulses. Therapeutisch ergab sich bei allen Kranken

schon 10—20 Minuten nach der Injcction Ruhe und

Somnolenz, mitunter, constant bei 1 mg, Schlaf von

4— 7 Stunden Dauer, was auch Besserung der Intelli-

genz zur Folge hatte. Die sedative Action war beson-

ders stark bei psychischen und motorischen Aufregungs-

zuständen und bei Manie, namentlich aber auch bei

recurrirenden Formen, wo durch das Mittel mehrfach

die Anfälle zu coupiren gelang. In Bezug auf den

raschen Effect und das Fehleu von Nebenwirkung stellt

N. das Scopolamin weit über das Puboisin, welches in

gleichen Dosen nur halb so stark wirkt, und das noch

schwächere Hyoseyamin, wenn es auch im Allgemeinen

den Verlauf der Geisteskrankheit nicht modifieirte.

Morrow (<>) hat in mehreren Fällen von chro-

nischer Tabaksvergiftung eine besondere Ver-

änderung der Ath mutig, bestehend aus einer in

Intervallen eintretenden tiefen schnappenden, mitunter

hörbaren Inspiration, beobachtet. Sic ist mitunter das

einzige lntoxieationssymptom, das uach Aufgeben des

Tabakrauchons nach einigen Tagen schwinden kaun,

manchmal aber noch Monate anhält. Auch bei Thieren

erzeugt Tabak, hypodermatiscb oder im Clystier appli-

cirt, im Kndstadium der Vergiftung dieselbe Verände-

rung des Typus der Respiration (verlangsamte, tiefe,

schnappende Inspiration und passive Exspiration) und

zwar sowohl bei intacten Vagi als nach Durchschnei-

dung der Vagi. Der Vagus bleibt auch nach dem Tode

reizbar, und es muss daher das Phänomen als eine

Einwirkung auf das Athmungscentrum angesehen wer-

den, wobei der expiratorische Theil vorwaltend ge-

lähmt wird, aber auch die Empfindlichkeit des ganzen

Centrums gegen die gewöhnlichen Nervenreize herab-

gesetzt wird.

9. Scrophularineac.

1) Destribats, Contribution ä lVtude therapeu-
tique de la digitaline. 8. Th."se. Paris. — 2) Petit,
Sur une nouvelle propricte de la digitaliue. Bull. gen.

de Therap. Dec. 23. p. 748. — 3) Adrian. Digita-

lste et nouvelle digitoxine de Kiliaui. Ibid. (Soe. de
Th.r.) p. 81, 849. — 4) Pouchct, Feuilles de Di-

gitale. Ibid. p. 83.-5) Deucher, P. (Bern), Ueber
die Verminderung des Digitalinum verum in seiner

Wirksamkeit durch den Einfluss der Magenverdauung.
Areh. für kliu. Med. Bd. 58. S. 47. — G) Daland,
.laudsou. Observations tending to show that tineture of

digitalis is inert in table form. Philad. Rep. Pec. 4.

p. 707. — 7) Hare, M. A. und W. L. M. ("op 1 in,

The inlluence of digitalis on the heart muscle when
admiuistered for a long period of time, with a micro-
scopic study and report. Ibid. Dec. 11. p. 737.

Nach Petit (2) besitzen Digitaline cristallisee und
deutsches Digitoxin denselben Schmelzpunkt und
das nämliche Hotationsvermögen in alcoholischer und
l'hloroformlösuug und sind somit als identisch zu be-

trachten.

Pouchet (4) glaubt gefunden zu haben, dass die

deutschen Digitalisblätter stärker toxisch wirkende
Principien enthalten als die französischen, angeblich

jedoch nicht in solcher Menge, dass die Stärke der

Wirkung der Blätter dadurch modificirt wird. Die

stark toxischen Stoffe sollen in Chloroform wenig lös-

lich sein und deshalb die Digitaline chloroformique

sich besonders als mildwirkendes Glykosid empfehle«,

Die von P. constatirtc Braunfärbung der französischen

Blätter im Gegensatze zu der hellgrünen Färbung der

deutschen Digitalisblättcr deutet auf unvorsichtig-.

Trockneu der ersteren hin, die möglicherweise zur Zer-

setzung der activsten Bestandtheile geführt hat.

Deueher (5) bringt weitere Versuche über die

Absehwäehung des Digitalinum verum durch
die Verdauung, woraus hervorgeht, dass Pepsin und

Salzsäure bei gewöhnlicher Temperatur nicht ab-

schwächend wirken und dass Salzsäure im Brutofen viel

geringere Kinwirkung hat als Salzsäure und Pepsin zu-

sammen. Künstliche Paucreasverdauung wirkt nicht

abschwächend.

Hare und Coplin (7) sind durch Parallel versuch-

an Ferkeln, von denen die Hälfte bei gleichem Futte:

täglich Digitalistinctur in steigender Dosis erhielt, zu

dem Resultate gelangt, dass Digitalis wirkliche

Herzhypertrophie herbeiführt, so dass ria<b

Tödtung bei der Digitalis die Wandungen der Ventrikel,

besonders aber des linken, weit dicker waren und beim

Schneiden grössere Resistenz und Festigkeit zeigtet.

Die Hypertrophie scheint mehr durch Vermehrung des

Durehmessers der Herzmuskclfascrn als durch Neu-

bildung der letzteren bedingt. Die Digitalissch». in-

waren dicker und munterer als die Controlthiere. 11.

schliesst hieraus, dass die sog. compensatorische Hm-
hypertrophie wenigstens zu einem Tbeile auf Digit.ali-

zurückzuführen ist.

10. Labiatac.

1) Allen, W. T., (Liverpool), Note on a casc et

supposed poisoning by pennyroyal (Mentha Pulcgium .

Lancet. Apr. 10. p. 1022. " (Collaps und Tod infolg.;

acuter Gastritis, als deren erstes Symptom Erbrechen

unmittelbar nach dem Einnehmen eines Esslöffcl voll

Pennyroyal als Emmenagogum eingetreten war; die

Seetion wies ausserordentliche Hyperämie des Mageu.

besonders nach der Cardia zu, Verdickung der Häutr

und intensive Congestion im Dünndarm, besouders im

Ileum und schwächere Hyperämie des Dickdarmes bis

zum Rectum, ausserdem etwas vermehrten Blutreich-

thum des Gehirns nach; am Uterus nichts Abnormes.
— 2) Schwersenski, Georg, (Berlin), Validol ein

Analepticum u. Antihystericum. Therap. Monatsh. Nov.

S. 604. — 3) Engelhardt, K., Ueber die physiolo

gische Wirkung des Trimethylmenthylammoniumchlorid-;

und deren practische Verwerthung. 8. 32 Ss. Piss.

Göttingen. (Pharmacol. Institut.) — 4) Meurisse.
Rcchcrchcs cliniques sur la valcur therapeutique de U
sauge commc agent antisudoral. 8. These. Lille. —
5) Riabova, Mite., Emploi de la sauge dans le trai-

tement des sueurs profuses. These. Montpellier.

Als Analepticum und Antihystericum
emptiehlt Sch wersinsky (2) unter dem Namen Va-

lidol eine Lösung von 30pCt. Menthol in Valerian-

säure-Menthol, da in dieser Verbindung die störende

Schärfe des Menthols fast geschwunden, und die Flüssig-

keit reducitt, dagegen die stimulirende Kraft gesteigert

ist. Das Mittel, welches übrigens noch grössere Mengen

Menthol aufnehmen kaun, wird als Stimulaus zu 10 bis

15 Tropfen ein- oder mehrmals täglich in Wein oder

auf Zucker gegeben und bewährt sich besonders bei

Complieation von Hysterie mit allgemeiner Mattigkeit

Validol wirkt ausserdem appetitanregend und beseitigt
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Ucbelkeit und Druckgefühl im Magen und wirkt blä-

bungstreibend. S. rühmt es ausserdem zur Inhalation

(aus der Hohlhand) bei beginnenden Katarrhen der

Athemwerkzeugc und zur Bepinselung von Mandel- und
Raehenbelägen.

Während das von Wallach durch Behandeln von

Menthol mit Ammoniumformiat erhaltene Mentbyl-

amin nach alteren Versuchen von Mar nie bei Thieren

Erregungs- und Krampf/.ustände hervorruft, die bei

grossen Dosen zur Erstickung führen, ist nach Engel-

hardt (3) das durch Ersetzung von 3 II durch Methyl-

gruppen entstehende Trimethy lmcuthylammo-
B iumehlorid ein curareartiges Gift, das hei Säugc-

tbieren jedoch nicht wie Curarin den Blutdruck herab-

setzt, sondern steigert und vielleicht deswegen (?) bei

Strychnismus als Ersatzmittel der an sieh wenig

leistenden Curaretherapic dienen kann.

•

1 1 . Borriifnncae.

Drescher. August, Blue weed, chemical and

Physiologie»! notes. New York med. Kec. Oct. 9.

p. 519.

Drescher glaubt in einem Extracte von Echium
vulgare ein Alkaloid gefunden zu haben, das die Lös-

liehkcitsverhältnisse und Farbcnreaetionen des Curarins

riebt. Das Extract bewirkte nach Versuchen von Leis
bei Kaninchen Mydriasis und forschreitende Lähmung,
auch cloniscbe Convutsioneu und verzögerten Eintritt

der Leichenstarre. Schon 1870 hat übrigens Buchhcim
auf das Vorhandensein curareähnlich wirkender Alka-

loide in Echium u. a. Borragineen hingewiesen.

12. Globulariaeeae.

Balestre, (Nizza). Note sur IVmploi therapeutique

de la globularine et de la globularetinc. Bull. gen. de

Therap. Dec. p. 737.

Balestre hat die von Meckel und Schlagden-
hauffen in Globularia nachgewiesenen aetiven Principien

Globulariu und £ lobu 1 aret i n therapeutisch
versucht, und zwar gemäss der Angabe Moursou's
über ihre physiologische Action, wonach (ilobularin eine

dem Coffein entsprechende excitirende Wirkung auf das

Herz und Nervensystem besitzt, aber die Menge und
das spec. Gew. des Uarns, die Extractstoffe, Träte und
Harnsäure verringert, während Globularetin die Harn-

menge und die Elimination der Fixa (selbst um 1

„)

steigert, welche Wirkung auch noch nach Aussetzen

des Mittels eine Zeit lang persistirt. Grosse Dosen

Globularetin bewirken nach Moursou Hyperämie der

>Tiere, mit Epithelialabstossung in den Harnwegen,

ohne jedoch Albuminurie zu erzeugen, und Reizung

des Darms, während kleine Dosen cholagoge Action be-

sitzen sollen, die sich durch biliöse Diarrhöen, welche

einige Tage nach dem Cessiren des Medicaments an-

halten, zu erkennen geben soll. B. rühmt die beiden

Stoffe in alcoholischer Lösung in steigenden Dosen mit

2 mal tägl. 12 mg Globulariu und 17 mg Globularetin

angefangen und alltnälig bis auf 30 bezw. 34 mg hin-

aufgehend, bei chronischem Rheumatismus und Gicht,

wo indess das Eintreten starker Diarrhoe die Cur nicht

selten zu unterbrechen nöthigt; doch hält M. bei Ar-

thritis viel grössere Dosen (in 1 Falle wurde 2,5 Glo-

bularin und 3,0 Globularetin gereicht, wonach reich-

liches Purgiren und starke Steigerung der Diurese er-

folgt) nothwendig um die Anfälle zu coupiren. Auch
in einem Falle von Typhus schienen die Globularinstoffc

günstig gewirkt zu haben, ebenso palliativ bei urämischen

Anfällen; dagegen blieben sie bei Pneumonie ohne
Effect.

13. Lo^aniaceae.

1) Guepin, Des inconvenients de la strychnine

dans certains cas de paresie vesieale. Bull. gen. de
therap. Oct. 15. p. 335. — 2) Bonnet (Romans),
Suieide par les gouttes atneres de Beaume. Lyon med.
Xo. 25. p. 257. (Glücklich verlaufener Fall von Ver-

giftung einer Frau mit 5 g Tiuctura amara Beaume,
entspr. 0.0375 Strychnin und 0,012 Brucin.) — 3)
Darabseth, N. B., Sonic unusual aftereffects of

strychuia poisouing. Lancet. March 27. p. 87G. (Ver-

giftung mit 1,2 g Strychniu im October 1892, Her-
stellung durch Brechmittel, Chloroforminhalation und
Chloralhydrat mit Bromkalium. 2 X >

2 Jahre später nach
intensiver Durchnässung .Schmerzen in Gliedern und
Rücken, Formication und verschiedene perverse Ge-
fühle in beiden Beinen und Armen, mit Rigidität des

Deltoides und der tiefen Rückenmuskeln, schmerzhaften
Zusammenziehungen im Wachen und Schlafen, später

heftige Krämpfe mit Opisthotonus und Trismus, Besse-

rung unter Behandlung mit Belladonna und Tonica;
der präsumirte Zusammenhang zwischen Strycbninver-

giftung und der spasmodischen AfTection ist zweifel-

haft.) — 4) Benedicenti, A. (Torino), Ricerehe

farmacologiche su aleuni veleni usati dai negritos dell
1

arcipelago malese. Annali di Chim. Sett. p. 385. — 5)

Boehra, R., Das südamerikanische Pfeilgift Curare in

chemischer und pbarmacologiseher Beziehung. IL Th.
(Schluss.) I. Das Calebassencurare. II. Das Topfcurare.

III. Ueber einige «'urarerinden. Aus dem 34. Bd. der

Abhandl. der math. phvs. Classe der k. sächs. Gesellsch.

der Wissensch. No. 1. S. I. gr. 8. 51 Ss. Mit 4 Taf.

und einer Abbild, im Text. Leipzig.

Nach Guepin (1) wirkt Strychnin beiBlaseu-
parese mitunter durch besonders starke Beeinflussung

der Sphincteren schädlich und führt zu Harnverhaltung

bei sehr geringem Harngehalte.

Benedicenti (4) hat die Wurzclriudc der zur

Bereitung des als Lampong Aker bezeichneten Pfcil-

giftes der bergbewohnenden Sakais von Perak be-

nutzten Wurzelrinde von Strychnos Mangayi che-

misch und physiologisch geprüft und die Abwesenheit
von Strychnin, Brucin und Curarin nachgewiesen.

Zweifellos ist eine Pflanzenbase, aber kein Glycosid

vorhanden. Extracte der Wurzelrinde, von denen der

alcoholische am stärksten ist, bewirken Lähmung, die

im Gehirn beginnt, daun auf Rückenmark und Medulla

oblongata übergeht, hierauf auch die peripheren Nerven-
endigungen ergreift, während die peripheren motorischen

Nerven nicht völlig gelähmt und die Muskeln am
wenigsten afficirt werden. Auf die peripheren sensiblen

Nerven wirken nur sehr grosse Dosen ein, auch der

Blutdruck wird nur durch grosse Dosen herabgesetzt.

Der Herzstillstand ist diastolisch. Bei Säugethieren

kommt es zu Diabetes. Im Gegensatze hierzu konnte

in der an Giftpfeilen vorhandenen Giftmasse (Ipoh Aker)

Strychniu und Curarin durch Farbenreactionen nach-

gewiesen werden; die Wirkung war bei zwei Pfeilen

lähmend, bei einem entschieden tetanisirend ; bei keinem
war Antiarinwirkung vorhanden. Ob übrigens Lampong
Aker und Ipoh Aker identisch sind, steht nicht fest.

Zu seinen Studien über das Tubocurare des gegen-

wärtigen Handels und die in diesem enthaltenen Stoffe

Tubocurarin und Tubocurin (Ber. 1895 S. 383) fügt •

Böhm (5) weitere Untersuchungen über Calebassen-

curare, Topfcurare und deren Bestandteile,

sowie über einige Rinden, welche Curare liefern.

Vou Calebassencurare, dem jetzt aus dem Handel

verschwundenen Productc aus Strychnos toxifera
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Schomb.. das hauptsächlich in Britisch ÖuyaBa und

Venezuela, an dem oberen Theilc des Flussgebietes

des Orinoko und seiner Nebenflüsse gewonnen wurde,

hat Böhm den Inhalt 17 verschiedener Gcfässc ge-

sondert untersucht, wobei Differenzen in Bezug auf

die wirksamen Bestandtheile nicht constatirt wurden.

Der Hauptbestandteil ist das durch Fällen des

wasserigen Auszugs mit wässerigem Platinchlorid, Zer-

setzung des Niederschlages auf dem Dampfbade mittelst

Schwefelwasserstoffs, Ausfällen der durch Filtration von

Schwefelplatin befreiten Flüssigkeit mit Aethcr, Trocknen

unter der Glocke eines Schwefclsäurccxsiccators, Be-

freiung des lockeren Pulvers von S und anderen Ver-

unreinigungen durch Aul lösen io einem Gemenge von

4 Th. Chloroform und 1 Th. Alcohol, Filtriren und

Verdunsten des Filtrats in Form glänzender, granat-

rother Lamellen erhaltene Chlorid des Curarins, neben

welchem noch ein bernsteinsaurcs Salz im Curare vor-

handen ist. Neben dem Curarin, dessen letale Dosis

beim Kaninchen 0,34 mg pr. Kilo beträgt, und das

nach der Analyse des Platindoppclsalzes und des Cu-

rarinjodids der Formel <'j
9H26N20 entspricht, ist noch

eine kleine Menge eines in Aether löslichen, in Wasser

sehr wenig löslichen Alkaloids vorhanden, das bei

Fröschen zu 2 mg peripher lähmende Aetion zeigt,

welcher sich aber bald starke Steigerung der Reflex-

erregbarkeit und tetanische Zuckungen anreihen. Die

peripher lähmende Wirkung dieser möglicherweise zu

dem Curarin in derselben Beziehung wie das Curin zum

Tubocurarin stehenden Base ist hundertmal schwächer

als die des Curarins.

Die zweite Basis zeigt mehrere an das Curarin er-

innernde Reactionen. Sic wird in Vanadinschwefcl-
säure anfangs dunkclviolet, später purpur- bis johaunis-

beerroth, und conc. Schwefelsäure bewirkt Orangerothe,

nach Zusatz einer Spur Kaliumbichromat in Violet

übergehende Färbung. Das Curare verschiedener Cala-

bassen zeigt in seinen äusseren Eigenschaften (dunkel-

braune Färbung, intensive Bitterkeit) keine besonderen
Differenzen, wohl aber bezüglich seiner Löslichkeit in

Wasser (Schwankungen zwischen $4 und 75 pCt.) und
in seiner Wirkungsintensität (Schwankungen der le-

talen Dosis per Ki logramm Kaninchen 1,5—3,5 mg).
Es enthält nur die Hälfte (6,1 pCt.) der in Tubocurare
enthaltenen Mineralbcstandtheile (12,3 pCt.) Die Asche
enthält reichlich Schwefelsäure und Mn, mehr Mg und
weniger Ca und Phosphorsäurc (0,62 gegen 5.61 pCt.)

Tubocurare.

Der Umstand, dass das Calabassencurare nur ganz

unbedeutende Mengen eines curiuähnlichen Alkaloids

enthält, scheint damit in Zusammenhang zu stehen,

dass als Darstellungsmaterial vorwaltend oder lediglich

aus Korkgewebe bestehende Rinden benutzt werden, in

denen ausschliesslich Curariu, nicht aber Curin nachge-

wiesen werden kann.

Weit grössere Differenzen der Giftigkeit als das

Calabassencurare zeigt das vom Amazonas stammende,

seit 6 Jahren aus dem Handel verschwundene Topf-

curare, so dass dieselbe Sendung Töpfe mit einem

alle anderen Sorten an Giftigkeit übertreffenden Curare

und mit einem Curarin von ganz hervorragender Acti-

vität und solche mit ganz schwach wirkendem Curare,

das kein einheitliches Curarin enthält, liefern kann.

Als ein starkwirkendes Pfeilgift wurde ein aus der

(icgcnd von Mayubuna am Maranon von den Pelas-

Indianern bereitetes Topfcurare erkannt, das sich durch

seinen aromatischen, vielleicht vom ZusaLte von Piper

geniculatum herrührenden Geruch von anderen Curare-

Arten unterscheidet. In dieseu fand sich ausser den

auch in anderem Topfcurare reichlich vorhandenen

curinartigen Alkaloidcn ein von Böhm als Proto-

curarin bezeichnetes Curariu, das schon zu 0,24 mg

pr. kg Kaninchen tödtet. Als Curinbastn isolirte

Böhm zwei, von ihm als Protocurin und Proto-

curidin bezeichnete Basen, von denen die zweite un-

giftig ist, während die erstere gauz schwache Curare-

wirkung hat, so dass 7 mg bei Fröschen completc Löh

mung, bei Kaninchen nur die Anzeichen beginnender

Parese erzeugen, wobei Wirkung auf Herz und Reflex-

erregbarkeit sich nicht ergiebt. Aut die Anwesenheit

anderer Basen deutet der Umstand hin, dass die Mutter-

laugen der genannten Alkaloide noch Alkaloidreactionen

zeigen und zu 20—25 mg bei Fröschen Lähmung und

Störungen am Herzen (Peristaltik, Halbirung der Puls-

zahl) hervorrufen, wie sie das Curin aus Tubocurare

bewirkt.

Dass diese Curaresorte grössere Mengen Curinba««

enthält, wird schon dadurch angedeutet, dass die liltrirte

Lösung mit Metaphosphorsäure und- Ammoniak volumi-

nöse Fällung giebt. Beim Versetzen mit Platiuchlünd

entsteht im Gegensatz zum Calebassencurare nach

kurzer Zeit starke Reduction. Zur Darstellung der

Alkaloide werden mit 50proc. Alkohol dargestellte Aus-

züge nach Zusatz von Ammoniak (mit dem Bodcnsaü''

mit Aether ausgeschüttelt. Zur Gewinnung der Curint

werden die ätherischen Auszüge durch Dcstilliren und

Eindampfen auf dem Wasserbade zum Trockneu ge-

bracht. Der gepulverte Rückstand wird in Methyla!-

cohol ausgekocht, aus welchem das Protocurin in nadei-

förmigen Crystallen erhalten wird. Durch Behandeln

der Mutterlaugen mit Chloroform geht in dieses das

Protocuridin, das. mittelst Wasser abgeschieden, färb

lose Crystalle bildete. Das Curarin wird erhalten, in-

dem man die von den Aetherausschüttelungeu getrennteti

wässrigen Flüssigkeiten mit Alcohol reinigt und dann

mit lOproc. wässriger Sublimatlösung fällt, den Nieder-

schlag mit Schwefelwasserstofl zersetzt und das Filtra:

mit Aether u. s. w. reinigt. Protocurin schmeeit

ausserordentlich bitter, ist in Wasser unlöslich, in

Aether, Chloroform, Aethyl- und Methylalcohol schwer,

in verdünnten Säuren leicht löslich: die bei 306° unter

Zersetzung schmelzende Substanz riecht stark nach

Trimcthylamin. Farbcnrcactionen giebt weder Proto-

curin, noch das nicht merklich bittere Protocuridin.

Als Formeln giebt B. vorläufig für ersteros CjoHhNOj.
für letzteres C lsH2|NOs . Protocurarinchlorid ist in

Wasser, Aethyl- und Methylalcohol und alcobolhalu'gfa

Chloroform leicht löslich. Eine Unterscheidung von

Curarin giebt die voluminöse gelbe Fällung mit Meta-

phosphorsäure, die Curarinlösungen nur schwach trübt,

und die rasche Reduction des Platinniederschlags. AI»

vorläufige Formel ergab sich C^H^NO«.
Von besonderem Interesse sind die von Böhm aus-

geführten Untersuchungen über Curarerindeu, insofern

dabei zwei Rinden sich als ausschliesslich aus Knrk-

zellen bestehend ergaben und gerade diese Rinden sich

auffallend toxisch erwiesen, so dass die eine, als Rinde

von Strychnos toxifera bezeichnete, aus dem Museum

der Pbarmaeeutical Society in London stammende,

nach der Wirksamkeit des wässrigen Auszuges nkht

weniger als 7 pCt. Curarin enthalten muss. Eine

ebenfalls nur aus Kork bestehende, jedoch nicht roll-
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kommen gleiebgestaltete Rinde, welche Ehrenreich
am einer verlassenen Indianerhüttc am Kio Purus (In-

dianerstämme Ipurima und Yamamadi) neben Zweigen

und Früchten einer mit Strvchnos Rouhamon und Str.

lanreolata Spruce nahe verwandten Stryehnosart mit-

brachte, stellte Böhm Curarin, das in der Rinde jedoch

aur zu 2 pCt. vorhanden war, dar. Curin fehlte in den

nur aus Kork gebildeten Rinden vollständig. Eine von

Crcvaux vom Orinoco mitgebrachte Strychnosrinde,

welch«! neben Korkgewebe auch primäre und sceundäre

Kinde darbot, lieferte ein Extract, das nur geringe

Beugen Curarin neben einem Curin cuthielt, welches

mit dem im Cak-basscncurare vorhandenen iu Bezug auf

Kcactioncn und Toxicität sich aualog verhielt. Das aus

dieser Rinde gewonnene Curin gab mit Jodmethyl eine

Base, die schon zu 0,01- 0,02 mg Frösche lähmte und
iu 0,05 mg ein Kaninchen von 1,62 kg in 50 .Minuten

todlete. Die Wirkung des Curins wird daher durch

die Methylimng um das 266 fache gesteigert und dem
des natürlichen Curarins gleichgemacht. Da eine ähn-

liche Intensivirung beim Metbylircn von Tubocurariu

(Ber. 1895. I. 3S2) stattfindet, ist es wahrscheinlich,

ilass die verschiedenen Curinc sich zu den Curarincn wie

tertiäre zu quateruären Basen verhalten. Es ist daher

lurb wahrscheinlich, dass die offenbar iu reichlicher

Menge nur in einer bestimmten Vegetationsperiode ent-

gehenden und sich im Korke anhäufenden Curarinc

aus den im übrigen Rindengewebe aufgespeicherten

Curincn entstehen und dass letztere in Curare, das aus

der ganzen Rinde bereitet wurde, reichlich vorhanden,
dagegen in dem nur aus Korkgcwcbc hergestellten Cu-
rare ausschliesslich oder iu überwiegender Menge sich

findet.

14. Apocyneae.

1) Wilcox, Reynold W., Strophanthus, a clinical

4udy. Amer. Journ. of med. Sc. Maj. p. 538. —
2) Boiuet, Ed. (Marseille), Recherchcs sur 1c poison

des fleches du Haut-Oubanghi. Are Ii. de physiol. norm.
Scr. 5. T. 8. p. 952. — 3) Woodhull, Alfred II.

(Denver. Colorado), Apocynum cauuabinum, a diuretic

plant. Brit. med. Journ. Dec. 11. p. 714.

Wilcox (1) rühmt Tinctura Strophantin bei
Herzkranken als ein schneller als Digitalis und an-

dere Cardiotonica wirkendes Mittel und empfiehlt es

überall, wo man Compensatio!] oder Diurese zu erzielen

beabsichtigt, bei schwachen oder irritablen Herzen, bei

Herzkrankheiten im kindlichen und (ircisenalter und
bei arterieller Degeneration, wo ein Mittel, das ener-

gischere Herzcontractioueu bewirkt, erforderlich ist. Zu
vermeiden ist das Mittel bei stattgefundeuer Compcn-
sation oder Uebercompeasation, bei weit vorgeschritte-

ner Muskeldegeneration und hochgradigen mechanischen
l>efccten. Notwendige Bedingung zu günstiger Wir-

kung ist ein zuverlässiges Präparat. Man muss grosse

oder zu häufig wiederholte Dosen vermeiden und giebt

am besten 3 oder höchstens 4 mal täglich 5 Tropfen

Tinctura Strophantin. In mehreren Fällen, wo W. früher

unangenehme Nebenwirkungen (Verdauungsstörungen)
nach Digitalis beobachtete, fehlten solche nach Stro-

phanthus. Sphygmographisch Hess sich der Effect deut-

lich schon nach 1 Stunde wahrnehmen, indem der fast

horizontal verlaufende aufsteigende Schenkel sich dem
vcrticalen nähert, der absteigende plötzlich absinkt, der

Dicrotismus verschwindet und alle Irregularitäten und
Cngleichheiten beseitigt werden. Der Effect bleibt

dauernd bei Fortsetzung derselben Dose oder Verrin-

gerung derselben.

Boinet (2) hat ein centralafrikaniscb.es Pfeilgift
am oberen Ubanghi untersucht, das im Kriege benutzt
wird und Menschen in kurzer Zeit tödtet. Es wird
aus den Samen von Strophanthus brneteatus, die

»ich durch ihre sehr feinen Haare von den rauhwolligen

Samen von Strophanthus hispidus und den glatten Samen
von Strophantus glaber leicht unterscheiden lassen. Das
wirksame Princip ist ein in Alcohol leicht lösliches,

mit Gerbsäure fällbares Glycosid, das mit den vorzüg-

lichsten Alkaloidrcagenticn keine Niederschläge giebt;

nebeu demselben kommt noch eine in Nadeln krystalli-

sirende, iu Wasser leicht lösliche, in Alcohol, Aether

und Chloroform fast gar nicht lösliche Substanz vor,

die mit Alkaloidrcagcutien Fällungen giebt. Das Pfeil-

gift wirkt direct auf den Herzmuskel nach Art des

Strophanthins, lähmt auch die quergestreiften willkür-

lichen Muskeln und die glatten Muskelfasern und be-

sitzt ausserdem eine Wirkung auf das Athmungsceiitrum,
die jedoch für den tödtlichen Ausgang, der auf Herztod

beruht, nicht von Bedeutung ist. Die Vergiftung geht

mit Myosc und starkem Sinken der Temperatur (bei

Meerschweinchen selbst bis 31°) einher; auf die Con-
junetiva applicirt bewirkt das Gift örtliche Hyperämie
und locale Anästhesie. Auffällig ist die starke Reaction

von Thieren, denen die Nebennieren exstirpirt sind.

Ratten sind sehr unempfindlich und bekommen nach 12

in V« stündlichen Pausen injicirten Dosen von 0,02 nur
Dyspnoe und irreguläre Athmung, während Meerschwein-
chen durch 0,015 in */« Stunde, Kaninchen nach 0.02

bis 0,03 und starke Hunde nach 0,1 in 1 Stunde zu

Grunde gehen. Mischungen des Giftes mit Tannin und
Chlorkalk retardireu das tödtliche Ende, solche mit
Kaliumpermanganat und Sübernitrat wirken nicht letal,

Kaliumbichromat beschleunigt das Ende. Ist das Gift

resorbirt, so können Morphin und Chloral das tödtliche

Ende stark verzögern, Aconitin und Cocain sind ohne
besonderen Einfluss.

Woodhull (3) betont die diuretische Action
von Apocynum cannabinum, das nur in zu grossen

Dosen Erbrechen und Purgircn hervorrufe und beson-

ders gut wirke, wenn die Nieren intact sind. Das mit

Glycerin gemachte Extractum nuidum ist noch 4 mal
schwächer als das gewöhnliche in Nordamerika benutzte

Extract.

15. Rubiaccac.

1) Gresswell, George, A case of poisoning by
quiiiine. Lancet. May 1. p. 1202. (Vergiftung einer

47jäbr. Frau mit unmittelbar vor dem Frühstück ge-

nommenen 2 Theelöffel voll Chinin, wovon jedoch die

grösste Menge bald hernach wieder erbrochen zu sein

scheint; nach Schwindel, Ucbelkeit und Kriebclgcfühl

in den Fingern und über den ganzen Körper, Verlust

des Gehörs und der Sprache, bei extremer Blässe des

Gesichts, irregulärem, frequentem Pulse und verengter,

nur sehr langsam sich erweiternder Pupille; ausge-

sprochene Besserung des Pulses und Herzschlages in

5 Stunden, Wiederkehr des Sehvermögens und der

Sprache in 6 Stunden; complete Taubheit 13 Stunden
anhaltend, die Hörfähigkeit des rechten Ohres mehrere
Tage herabgesetzt; Behandlung wesentlich exspectativ.)

— 2) Montgomery, Douglas W., Acquired idiosyn-

crasy for quinine, as 'shown by purpura and bleeding

of the gums. Boston med. Journ. Dec. 23. p. 646.

(Mehrere Tage anhaltende Blutungen des Zahnfleisches,

rasch verschwindende subconjunctivale Blutungen, Blut-

erguss in die Augenlider. Purpuraflecke am Nacken, an

Brust, Ellbogen und Zähne, in zwei getrennten Zeit-

räumen nach 0,35 und 0,5 Chiuiu bei einem Manne,
der früher Dosen von 1,2 gegen Malaria genommen,
wonach keine Blutung, aber Uebclsein, leichter Kopf-

schmerz und Ohrensausen eintraten.) — 3) Beocchia-
Nigri, Antonio, Süll' ematuria ed emoglobinuria da
chinino nei malarici. Rivista critica. Annali di Chim.
Sett. p. 415. — 4) Base Iis, Contribution ä lYtudc
des accidents causös per lc sulfatc de quinine. 8.

These. Lille. — 5) Benivento, Giovanni (Venedig),

Intoleranze per la ehinina. Studi cd osservazioni.
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Raccogl. Vol. 24. p. 289. (Fall von circumscripter

Urticaria in der Jochbeingegend, 5 Tage nach Kinneh-

men von 0,5 Chininsulfat, und von asthmatischen Be-

schverden, Brennen im Halse und im Magen, beides

auf individuelle erhöhte Reizbarkeit gewisser Gefäss-

bezirke bezogen.) — G) Huber, Armin, Nebenwirkungen
nach Chiningebranch. Schweiz. Corresp.-Bl. No. 24.

(Scarlatinöser Hautausschlag mit heftigem Jucken und
Brennen, anfangs an Gesicht, Brust. Rücken und Armen,
später auch an den Beinen, nach 2 Pillen aus ana 0,05

Fcrr. lacticum und Chininum muriaticum, bei einer

jungen Dame, die als Kind schon an Scarlatiua e chi-

nino gelitten hatte.) — 7) Santesson, C. (i. (Stock-

holm), L'eber subcutane Chininsalzinjectionen und über

den Kinfluss des Antipyrins auf Chininum hydrochlori-

cum. Deutsche med. Wochenschr. Therap. Beilage.

No. 8. S. 58. — 8) Derselbe, Nachtrag zu dem
Aufsatze. Ebendas. No. 45. S. 26. (Ohne Bedeu-
tung.) — 9) Ben nett, R. C. Puerperal albuminuria
and the action of sulfatc of quiuinc on the gravid uterus.

Lancct. Sept. 4. p. 598. — 10) Siegert (Strass-

bürg). Ueber die diuretische Wirkung der Salicylsäure

und des Coffeins. Münch, klin. Wochenschr. No. 21. 22.

S. 527. 561. — 11) Dalchc, Idiosynerasie medica-

menteusc ou susccptihilite individuelle. Intolerance

d'une diabetique pour la cafeinc. Nouv. renv'dcs. No. 7.

p. 198. (Starke Aufregung mit Loquacität, Insommic
und zeitweisen Delirien, Krbrechen schleimiger Massen,

Kopfweh. Hauthyperästhesie bei einer an Diabetes lei-

denden ßojahr. Krau nach Subcutaninjection von 4 mal
0,25 Coffein in 24 Stunden gegen vermeintliche Pneu-
monie; Urin nicht eiweisshaltig; Pat, hatte früher an
Hysterie gelitten.) — 12) Kspagnc, Adolphe. Le sirop

d'Ipt'cacuanha chez l'enfant et chez l'adulte. Montpell.

med. No. 5. p. 93. (Nichts Neues.)

Als Chinopyrin bezeichnet Santesson (7) die

zu subcutanen Chinininjectionen von französischen Mi-

litärärzten bei Intermittens mit Erfolg benutzte Mischung

von Chiuinhydrochlorid und Autipyrin, durch welche es

möglich wird, Lösungen von 50 proc. neutralem salz-

saurem Chinin und 33 proc. Antipyrin herzustellen, die

weder Schmerzen noch örtliche Entzündung oder Ne-

crosc bewirken. Sowohl gewisse chemische Proben als

auch die Bestimmung der electrischcn Leistungsfähig-

keiten von Chinin-, Antipyrin- und Chinopyrinlösungen

als die physiologischen Effecte macheu es wahrschein-

lich, das» in dieser Mischung ein neuer Körper sich

bildet. Nach Santesson wirkt Chjnopyrin auf niedere

Organismen (Paramccien des Froschdarms) und Warm-

blüter schwächer toxisch als Chinin, besitzt dagegen

beim Kaninchen stark temperaturherabsetzeude Wirkung.

Die von S. nach innerlicher Application von 0.5 Chinin,

mur. und 0,33 Antipyrin beobachteten Effecte tragen

den Character der bekannten urticariaälinlicheu Neben-

wirkungen diverser Arzneimittel.

Beunett (9) berichtet über zwei Kalle, in denen
Chinin su lfat, in dem einen Kalle zu 0,6 4 stündlich,

das zweite Mal zu 0,3 3 mal täglich gegeben, als wehen -

treibendes Mittel und Ecbolieum wirkte und warnt
vor der unvorsichtigen Anwendung bei intermittens-

kranken Gravidae.

Siegert (10) zeigt, dass Coffein als Diurcti-

cum nur als solches, nicht aber als Coffeinum natrio-

salieylicum anzuwenden ist, da die Salicylsäure die

diuretischen Effecte bedeutend herabsetzt. Bei einem

mit chronischer Peritonitis behafteten, nicht nieren-

kranken Manne gelang es durch Coffeinum purum die

Function des Ascites durch Resorption aller Oedeme

völlig zu beseitigen, während CoffcTnnatriutnsalicylat die

Punction nur hinausschob und Natriumsalicylat die

Diurese stets unter Erböhurtg des speeifischen Gewichtes

herabsetzte und in Kolge seiner langsamen Ausscheidung

auch die Wirkung des danach gereichten reinen Coffeins

stark verzögerte. Auch bei Thieren unterdrückt Na"

triumsalicylat die Coffeindiuresc, selbst wenn ersten»

subcutan in kleinen Mengen gegeben wird. Die »
' offein-

Wirkung scheint bei Kranken noch durch Cnmbinatinn

mit Digitalis unterstützt werden zu können ; auch diese

Combinationseffectc kann Salicylsäure unterdrücken.

[Szadek. Karol, Chininexautheni. Nowiny lekarskie.

No. 1. (Compilatorische Arbeit.)

Wachtel (Krakau.

Klein, Stanislaus, Ueber das Euchiuin. Medycyna.

No. 48.

Nach Klein steht Euchiuin bei Malaria nicht im

Geringsten dem Chinin nach und hat noch den Wzug.
dass es nicht den bitteren Geschmack bat und in
Magen nicht reizt. K. meint daher, dass man in Fällen,

wo Chinin ungern genommen wird, besonders bei Kin-

dern, ferner bei länger dauernden Leiden wie Kein h-

husten, ausschliesslich Euchinin ordiniren soll.

Petmeim (Krakau).]

16. Synanthercae.

1) Hu sc mann. Th., Eberwurz und Mastixdisu-i.

Eine toxicologische Studie. Wien. med. Blätter. No 41

u. 42. — 2) Kerckhoff, Clemens, Beiträge zur Kennt-

niss von Carlina acaulis und Atractvlis gummifera. S.

56 Ss. Phil. Diss. Erlangen 1896.'— 3) Taylor, J.

S., A fatal case of santonin poisoning in an infant of

eleven months. New York med. Ree. May 1. p. 637.

(Convulsionen, Icterus, Dyspnoe, goldgelber Urin, T-d

in 3 Tagen, anscheinend im Anschluss an eine unbe-

stimmte, aber sicher grosse Dosis Santonin.) — fl

Sarda. G. und P. Ardin-Dclteil , Sur quelques

substanecs reputees abortives (armoisc, absinthe). Nouv

Montpell. m<5d. Vol. 40. p. 7S9. — 5) Bosredon.
Intoiication par Ic poudre de pyrethrc. Bull. gen. de

Therap. p. 275. (Vergiftung eines 1 1 Monate alten

Kindes, das mit einer Schachtel voll Insectenpulver ge-

spielt und davon in Mund, Nase, Uhren und Augen be

kommen hatte: starke Gesichtsblässe, Convulsionen. Er-

brechen; Reinigung der Nasenhöhle u. s. w.. Ipera-

cuanha. rasche Genesung, nachbleibende leichte Con-

junctivitis.)

Die von II usc mann (1) auf Grund historischer

Studien und von Versuchen an Thieren. bei denen

Extract von Carlina acaulis nicht giftig wirkte, ver-

tretene Ansicht, dass die von Lazzaro (1894. I. 411)

für Carlina acaulis gehaltene syngenesische Gift-

pflanze Siciliens nicht unsere Eberdistel, sondern di*

bereits länger als toxisch bekannte Atractvlis gum-

mifera (Carlina gummifera) ist, hat sich in

Untersuchungen der sicilianischen Giftpflanze durch

Kerckhoff (2) bestätigt.

Was die Unterschiede beider Pflanzen betrifft, >e

hat Atractvlis gummifera eine fleischige verdickte Haupt-

wurzel mit Wurzelästen, während die Wurzel von

Carlina acaulis einfach cylindrisch und vielköpfig ist.

Bei Atractvlis g. sind die Hüllblätter des Involucrum

von zweierlei Korm. die äussersten starr, sehr dornig,

die innersten lanzettlich, aufrecht, bei Carlina aoauli«

von dreierlei Form, die äussersten laubblattartig dornig,
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die mittleren schmal, schuppig, die innersten sehr lang

mit strahlig ausgebreiteten, weissen, stumplen Kndi-

rungen. Auch sind bei Atractylis g. die Zähne des

Saumes der röthlichen bis violetten Blumenkronc bis 5.

bt\ Carlina a. nur 2 mm lang. Ferner hat Atractylis

siumtnifera Staubfaden mit langgeschwänzten Authcreu-

hilfu-n und stumpf endigendem Connectiv, und in der

Narbengegend spitz ausgezogene, tief zweilappige, ein-

sehi und dai n bauchig erweiti rte, Iii- r toU

Fegehaaren besetzte Griffel, Carlina a. dagegen kürzer

geschwänzte, in eine Spitze ausgezogene Stamina und

ruod endigende, etwas kolbig verdickte, kurz zwei-

lappige, nur an den Lappen mit Fegeliaaren versehene

Pistille. Bei Atractylis sind die obersten Haare der

Achine leicht bogig gekrümmt mit basilarer Anheftungs-

>tdle, bei C. acaulis scharf gekrümmt; ferner der Pap-

pus der ersteren aus je 7, der letzteren aus je 5 zu

einer Schuppe verwachsenen fadigen Borsten gebildet.

Morphologisch unterscheidet sich die Wurzel von Atrac-

tvlis g. durch die Ausbildung der Hauptwurzel zu einem

fleischig verdickten Reservestoffbehältcr und die Wurzel-

ausüiufer, durch die Entwicklung secundärer Cambicn
innerhalb des Holzcylinders, durch das Vorkommen
milchsaftführender Schläuche innerhalb des Phloi'ms,

durch massige Entwicklung von typischen Holzelementen

Libriform). und die eigenthümliche Differenziruug des

Korkge\rebcs in dünnwandige Korkzellen und solche

mit getüpfelten sclerosirten Wandungen. Im Genich

mi Geschmack stimmen beide Wurzeln überciD, ebenso

:n Bezug auf das Vorhandensein von Secretbehältcrn

•.ebizogenen Ursprungs und das Vorkommen von Inulin,

ätherischem Gel und Kalkoxalatcrystallen im Parcnchyin.

Eitract aus der Wurzel von Atractylis gummifera

tudtet Kanineben durch Einwirkung aul das Central-

nervensystem, besonders auf Medulla oblongata und

^pinalis; Eitract aus der Wurzel von Carlina acaulis

i4 für Warmblüter ungiftig, ruft aber bei Fröschen

Herzschlagverlangsaraung hervor.

Sarda und Ardin- Del teil (4) haben bei Ver-

suchen mit Kxtracten von Artemisia vulgaris und
Vbsinthium vulgare an trächtigen Meerschweinchen
niemals abortive Wirkung oder einen Einfluss auf

die Conception oder die Dauer der Trächtigkeit con-

statiren können. Auch ätherisches Wermuthöl gab
negatives Resultat. Junge Thiere sind weniger resistent

ils ausgewachsene. Beifussextract ist doppelt so giftig

wie Wermuthextract.

17. Cupulifonic.

1) Rost, E., Ueber die Ausscheidung der Gerb-

>äure und einiger Gerbsäurepräparate (Tannigen und
Tannalbin) aus dem thierischen Organismus. Theil-

weise nach Untersuchungen von Hugo Spickenboom.

Marburger pharmacol. Institut.) Arch. f. exp. Pathol.

l!d. 38. S. 346. — 2) Spicken boom. Hugo, Ueber
die Schicksale der Gerbsäure und des Tannigen im

Thierköper. 8. Diss. Marburg. — 3) Stock man,
Kalph, Ueber die Ausscheidung der Gerbsäure im Harn.

Arch. f. exp. I'athol. Bd. 40. S. 147. — 4) Schorn,
Friedrieb, Ueber die Schicksale des Tannin im mensch-
lichen und thierischen Organismus. S. 24 Ss. DUs.
Malle. — 5) Külbl, Friedrich, Untersuchungen über

den therapeutischen Werth des Tannigen. Wien. med.

Tresse. No. 30. S. 954. — G) Stein, Conrad, Weitere
Erfahrungen über die therapeutische Verwerthbarkeit

des Tannalbin. Ebendas. No. 22. — 7) Treumatiu
Nürnberg), Ueber Tannalbin. Münch, med. Wochschr.
No. 18. — 8) Roemheld. L, l eber eine besondere

Indication zur therapeutischen Anwendung des Tann-
albin. Ebendas. No. 36. S. 986. — 9) Rey, J. G.

(Aachen), Erfahrungen über die Anwendung der Tann-

albin iu der Kinderpraxis. Berl. med. Wi-chcnschr.

No. 3. S. 46. — 10) Wyss, Hans Oscar, Tanualbiu

in der Kinderpraxis. Schweiz. Corrbl. No. 15. — 11)

Scouamiglio, G., Ueber den therapeutischen Werth
des Tannalbins bei Darm- und Nierenerkrankungen.

Wien. med. Blätter. No. 2. - 12) Verelytte, Re-

cherche* sur la valeur clini<|uc de la tannalbine. 8.

These. Lille. — 18) Schreiber, E.. Ueber die thera-

peutische Anwendung eiues Condensationsprodiictes von

Tannin und Urotropin (Hexamethyleutetramin). Dtseh.

med. Wochenschr. Ther. Beil. No. 11. — 14) Eich -

hoff, P. J. (Elberfeld). Ueber Captol, ein neues Anti-

seborrhoicum und mcdicinisch-kosmetisches Haarmittel.

Ebendas. No. 9. S. 68. — 15) Lau mann. Wilhelm,

Die Scmiua Quercus, Ein Beitrag zur Geschichte der

Arzneimittel. 8. 24 Ss. Diss. Halle. (Fleissige Zu-

sammenstellung.)

In Bezug auf die Auscheidung der Gerbsäure,

des Tannigeus und Tannalbins sind Rost (1) und

Spickeuboom (2) zu der Ansieht gekommen, dass

alle drei, per os. per rectum, intravenös oder subcutan,

die Gerbsäure auch bei Application als Alkalitaunat

gegeben, bei Katzen. Tauben, Meerschweinchen und

Kaninchen als Gallussäure in den Harn übergehen,

woneben noch andere bisher unbekannte Vcrwandlungs-

produete vorhanden sein können. Nach R und S. tritt

Gerbsäure, innerlich gegeben, in den Fäces auch nur

in ihren Umwandlungsproducten auf. Dagegen wird

das Tannigen bei Katzen theilweise unverändert, beim

Menschen zum Theil auch als Gerbsäure, das Tann-

albin bei Katzen theils unverändert, thcils als Gerb-

säure in den Fäces aufgefunden. Bei Hunden und Ka-

ninchen tindet sich im Koth vorwaltend Gallussäure.

Herabsetzung der Harnabsonderung liess sich nach

Tannin nicht nachweisen.

Stock man (3) bestätigt durch neue Versuche das

von ihm früher erhaltene Resultat, dass bei Kaninchen

nach Einführung von Gerbsäure (2 g) neben Gallus-

säure ein Theil der eingeführten Gerbsäure stets als

Alkalitaunat im Harne erscheint, während bei Hunden

dies nach kleinen Mengen (1 g) nur ausnahmsweise,

bei grossen (3 g) constant der Fall ist. Beim Menschen

fehlt nach Einführung von Tannin meist die Gerbsäure

im Harn, ist dagegen constant nach Verabreichung von

2 g mit Soda neutralisirter Gerbsäure vorhanden. Nach

St. ist eine Lösung vou Globulin befreiten Eiweiss zum

Nachweise des Tannins brauchbar als Eiwciss.

Harnack und Schorn (4) sind bei Versuchen

über die Schicksale des Tan u ins im Organismus

zu dem Resultate gelangt, dass beim Mensehen selbst

nach Einführung von 5 g nur geringe Mengen von

Gerb- oder Gallussäure im Harne auftreten. Dass

kleine Mengen Gallussäure sich im Harne weiter zer-

setzen können, ist sehr wahrscheinlich, da sich Spureu

von Pyrogallol oft darin linden; dagegen ist es sehr

fraglich, ob diese bereits intra corpus entstanden sind

;

mitunter linden sich im Harn kleine Mengen nach

Gerberlohe riechender Substanzen. Gallussäure findet

sich nach Einführung grösserer Mengen derselben beim

Hunde bisweilen sehr reichlich in dem dann theer-

artig schwarzen Harne wieder, doch sind die Resorp-

tionsverbältnisse bei einzelnen Individuen sehr ver-

schieden. Bei Fütterung von Alkalitaunat geht etwas
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mehr Tannin in den Harn über, als bei Einführung

freien Tannins. Zur Isolirung des Tannins aus dem

Harn ist Ausschüttelung mit Essigäther nicht brauch-

bar, da Gallussäure reichlich in Essigäther übergeht;

zur Unterscheidung sind nur die Unlöslichkeit des

Tannins in Aether, die Fällbarkeit des Tannins durch

gesättigte Kochsalzlösung und die Fällung von Eiweiss-

oder Leimlösung durch Tannin massgebend. Kleine

Mengen Gallussäure und Pyrogallol aus dem Aetber-

extraetc des Harnes lassen sich nur durch Löslichkeit

des letzteren in kochendem Henzin trennen, sonst aber

durch Farbenreactioncu nicht unterscheiden.

Nach Külbl (5) ist die Behandlung von
Darmcatarrhe n mit Tannigen in chronischen und
subacuten Fällen indicirt und am erfolgreichsten, wenn
man im Anfange grosse Dosen giebt. Erwachsene be-

kamen bis zum Eintritte der Wirkung durchschnittlich
3—4 g pro die, Kinder die Hälfte (in Einzeldoscn von

0,25 bei Kindern unter P/i Jahren, von 0,5 4—6 mal
täglich bei älteren Kindern).

Für die Brauchbarkeit des Taanalbins als

Antidiarrboicum (Ber. 1896. I. 348) liegt eine

weitere Reihe klinischer und poliklinischer Beobach-

tungen vor, welche insbesondere auch das Mittel in der

Kinderpraxis werthvoll erscheinen lassen, wo nach

Wyss (10) auch heftiges Erbrechen dadurch rasch

sistirt wird.

Bei Erwachsenen bewährt sich nach den von
Stein (6) mitgetheilten Erfahrungen in der Noth-
nagel'schen Klinik das Mittel in Einzclgaben von 1,0

und Tagesgaben von 3.0—6,0 in allen Fällen von
acuter und chronischer Enteritis, ferner bei Dysenteria

epidemica und bei den Diarrhoen der Phthisiker, bei

denen es sich um so mehr empfiehlt, als es den Appetit

nicht stört; auch bei Darmblutung war der Erfolg gut.

Dagegen versagt das Tannalbin bei septischen Durch-
fallen und Darmdyspepsie in Folge von Gährungs-
pilzen. In Fällen, wo nach den angegebenen Dosen in

8 Tagen Besserung nicht eintritt, empfiehlt St.. das
Mittel auszusetzen, da auch gesteigerte Dosen nicht

zum Ziele führen, während, wenn in dieser Zeit auch
nur geringe Besserung eintritt, bei Fortgebrauch der

gewöhnlichen Dosen voller Erfolg in nächster Zeit

sicher ist.

Treumann (7) rühmt Tannalbin besonders bei

chronischen Darmcatarrhen, einschliesslich der Diarrhoen
der Phthisiker. und stellt die Dosis bei Säuglingen auf

0,1 und bei älteren Kindern auf 0,5 mehrmals täglich.

Wyss (10) will bei Säuglingen und 1- -2jährigen Kindern
2—3—4 mal täglich 0,25 gegebcu wissen, während'nach
Key (9) selbst Monate lan* l--5g im Tage bei Kindern
gegeben werden können. Nach Wyss ist der 1— 2tägige

Fortgebrauch nach Aufhören der Diarrhoe angezeigt

und das Mittel zweckmässig bei schweren Fällen von
Enteritis und Kectalcatarrhen neben der inneren An-
wendung auch im Klystier (Decocti Amyli [0,5:50],
Tanualliinf [0,5]) zu gebrauchen. Key erklärt grob-
körniges Tannalbin für schwächer wirkend als feines

und empfiehlt Combination mit Calomel, um gleichzeitig

antiseptisch zu wirken.

Sconamiglio (11) benutzt das Mittel nicht bloss

zur Sistirung von Durchfällen, sondern auch bei

Nephritis acuta, wo es die Albuminurie in acuten Fällen

in einigen Wochen beseitigt, und bei interstitieller

Nephritis stark vermindert.

Koemheld (8) empfiehlt Tannalbin zur Ver-

hütung von Arzneidurchfällen, wo es besonders

günstig bei Leberthran und Phospborlebcrthran wirkt.

Auf Creosotdurchfälle hat es keinen Einfluss; ebense

beseitigt es schleimige Durchfälle, wie sie Unguentum

cinereum bei Kinderu hervorruft, nur schwer und langsam.

Ein neues Tan ninpräpa rat ist das von Schreiber

(13) in der Ebstein'schen Klinik geprüfte Condensa-
tionsproduet von Tannin und Urotropin, das

zu 1,0 3—4 mal täglich bei Erwachsenen und zu 0,2

bis 0,5 bei Kindern bei chronischen und acuten Enteri-

tiden, auch bei Typhus die Durchfälle sistirt. Das im

Körper Urotropin abspaltende Mittel kommt wegen der

geringen Menge Urotropin, die es enthält, diesem in

Bezug auf die Beeinflussung der bacteriellen Cystitb

nicht gleich.

Als Captol wird ein Condensationsproduct
von Gerbsäure und Chloral empfohlen, das nach

Eichhoff (14) sich in vorzüglicher Weise in 1—2prw.
alcoholischer Lösung als Haarwasser bei Seborrhö«
des Kopfes mit Defluvium capillorum bewährt und

auch bei längerem Gebrauche niemals üble Neben-

wirkung hat.

18. Jufflandeae.

Bombe Ion, E. (Neuenahr), Juglaus regia. \.

6 Ss. Ohne Druckort und Jahreszahl. (Rerlame für

ein Extractum fluidum Juglandis gegen Tuberculosc

;

19. Pipcraceae.

Phillips, Leslie, Cases of genito-urinary diseases

treated by Kawa-Kawa. Edinb. med. Journ. Aug

p. 158. (Misserfolge bei acuter Gonorrhoe, Spcrras-

torrhoe, Pollutionen und chronischer Cystitis in Folge

vou Prostatahypertrophie, dagegen günstige Erfolge ki

Anwendung vou 3 mal täglich 4,0 Fluid Extract bei

chronischer Gonorrhoe, Nachtripper und Epididymis

gonorrhoica.

20. Cannabineae.

1) Marshall, C. R. (Cambridge), Tbe active prin

eipe of Indian hemp: a prcliminary communication.

Lancet. Jan. 28. p. 335. — 2) Baiter-Tyrie. C

C, A case of poisouing by Cannabis Indica. Ibid.

Dec. 4. p. 145. (Hallucinationen u. a. psychische

Störung nach Einnehmen von 9 selbstverordneten Pillen,

welche 0.27 Extractum Cannabis enthielten, bei eine;

jungen Frau, nach schwarzem Caffee und Strychnin

rasch vorübergehend.)

Nach Untersuchungen von Wood, Spirey und

Easterfield sind als eigentümliche Bestandteile
des indischen Hanfes (Churrus) ein zu 1,5 pOt

vorhandenes, bei 160 — 180° siedendes Terpen, ein zu

2 pCt. vorhandenes, bei 258—259° siedendes Sesqui-

terpen, ein bei 68° schmelzendes, zu 0,15 pCt vor-

handenes Paraffiu und ein das active Priucip des

Churrus bildende rothes Oel oder Harz, welches

bei 265° unter einem Druck von 20 mm Hg siedet

anzusehen. Letzteres, dem der Name Cannabinol bei-

gelegt ist, bildet einen integrirenden Bestandteil ver-

schiedener Hanfpräparate des Handels und ist z. B. in

Smiths Cannabin zu 80, in Mercks Cannabinon zu 50, in

Mercks ätherischem Extract zu 26 und in Mercks

Cannabisharz zu 20 pCt. vorhanden. Das Harz ist sehr

stabil, wird vou weingeistiger Kalilösung und unter

150° von Jodwasserstoffsäure und Phosphor nicht ver-

ändert, giebt Monoacetyl- und Monobenzoylderivate und

löst sich in Weingeist, Aether, Beuzin und anderen

organischen Solventien. Die im Churrus (Charas) d«

indischen Handels enthaltene Menge schwankt zwischen

12 und 33 pCt. Das reine Präparat rief bei Mir-

shall (1) zu 0,1—0,5 in '/'» Stunde Trockenheit ia
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Munde, Parästhcsie und Schwarbe in den Beinen, sowie

Steigerung des Bewegungstriebes hervor, woran sich die

bekannten Erscheinungen des Haschisehrauschcs, der

nach einigen Stunden vorüberging, schlössen. In einem

»»fiten Versuche kam es nach 0,05 erst nach mehreren

Stunden »um Haschischrausche, der sich diesmal auch

mit Halluzinationen bei geschlosseneu Augen verband.

21. Cheaopodiaceae.
'

Matignon, .1. .1. (Peking), De ratriplieisme.

!r,t.-.iicatiou par l'arroche. Ann. d'Hyg. T. 37. p. 96.

Von Matignou wird unter dem Namen Atripli-

eismus eine in Peking bei der niedrigsten Volks-

Hasse besonders in Zeiten der Hungersnoth auftretende

lntoxicationsform beschrieben, die 10—20 Stunden nach

dem Genüsse von Melden (Atriplex), in China Lao-li-

tsai oder Rhoui-tsai genannt, auftritt. Sie ist jedoch

mebt als Folge dieser an sich ungiftigen Nahrungs-

pflanie anzusehen, sondern vou Epiphyten oder

Epixoen abhängig, da bei sorgfaltigem Waschen und

ausgiebigem Kochen der Melde die Krankheit ausbleibt.

Die Chinesen sehen au den Blattstielcu rothe Melde

ih giftig an und halten für die Ursache der Toxicität

die Secrete einer hirsekorngrossen, gelbgrünen Spinne.

Mau isst die Melde in China fast roh, in Brodteig,

laum in Dampf gekocht, oder als Salat oder in Form

von Plinzen. Das Leiden wird namentlich im Monat

M;u und bei Frauen beobachtet und stellt sich manch-

mal bd ganzen Gruppen von Personen ein, welche

Melde an derselben Stelle gesammelt haben. In seiner

Symptomatologie hat es einige Aehnlichkeit mit localer

Asphyxie und Erythromclalgie, ist aber rein local auf

die obere Extremität und das Gesicht beschränkt, ohne

iiigemeine und besonders ohne febrile Erscheinungen

und Albuminurie. Es beginnt mit Külte, eyanotischem

Aussehen und Formication in den Fingern, besonders

Daumen und Zeigefinger, und am Handrücken, woran

sieh nach —*U Stunden Oedem dieser Theile und

des Vorderarmes bis zum Ellbogen sehliesst, das mit

Jucken und lancinirenden Schmerzen eiuhergcht, die

durch Bewegung der Finger, Wärme oder Sonnen-

strahlen und durch hängende Armhaltung verschlimmert

»erden. Dann kommt es zu enormer Anschwellung im

•iesichte, wobei oft die Augenlider völlig verschlossen

werden. Auf die Iufiltrationsperiode, die ihre Höbe iu

15—24 Stunden erreicht, folgt eine Periode des Still-

standes, in welcher namentlich Ecchymosen als Folge

tob Kratzen auftreten und die Sensibilität an den

Fingerspitzen bedeutend herabgesetzt ist. Der Puls ist

stark verlangsamt. Das Gesichtsödem schwindet in

in leichten Fällen in 2—3 Tngen, in schweren in einer

Woche, das Uedem der Hand etwas später. Schliess-

lich erfolgt entweder Heilung unter Abstossung der

Kpidcrmis in braunen Fetzen oder langdauernde

l'lceration, die am besten uuter touisirender Behand-

lung und localer Anwendung kalter Fomcnte heilen >"U.

Zur Unterscheidung von localer Asphyxie di«'tit am
besten, dass bei dieser CjranOM und locale Temperatur-
abnähme weit bedeutender ist. nicht bloss die Hände,
sondern auch die Füsse ergriffen werden und Wärme
die Schmerzen vermindert; auch ist der Verlauf weit

langsamer. Bei Erythromclalgie ist keine Cyanose,

sondern Purpurröthe der Haut vorbanden, die Tempe-
ratur local bedeutend gesteigert und starke Artericn-

pulsatiou vorhanden.

22. Laurineae.

1) Tidcombe, Francis S., Severe Symptoms follo-

wing the administration of a ismall teaspoouful of

camphorated oil. Lancet. Sept. 11. p. G60. (Krampf-

aufall und Coma mit Pupillenerweiterung bei einem

fast 2 Jahre alten Kinde, das statt einer Hustenmixtur

Campheröl, annähernd 1,0 Campher entsprechend, er-

hielt; baldige Besserung nach eingetretenem Erbrecheu

und Excitantien.) — 2) Berkholz, (Riga), Ein Fall

von Camphervergiftung. Petersb. med. Wchschr. No. 51.

S. 491. (Vergiftung einer Frau durch mindesten 15 g
Campher, als Abortivum in Wasser suspendirt ge-

nommen; Kopfschmerzen, heftige maniakalische Anfälle

mit Depression wechselnd, Krämpfe; Wiederherstellung

uuter Auweudung von Magenspülung, Chloralhydrat und

Bromkali.) — 3) Stock man, Ualph, The use of

camphoric acid iu excessive sweating, Ediub. med.

.Tourn. p. 45. — 4) Heinz, R. und 0. Manassc,
(München), Oxycampher, ein Autidyspnoicum. Dtsche.

med. Wochenschr. Therap. Beil. No. 6. S. 42.

Stockman (3) hat sich von dem anthidro-
tischen Effecte der Camphersäure, die er iu

geeigneten Dosen gleich wirksam wie A tropin fand,

währeud Pikrotoxiu in einigen Fällen besser wirkte

überzeugt. Der Effect beschränkt sich nicht auf Tuber-

culöse, sondern erstreckt sich auf alle Fälle, wo Ten-

denz zu Hyperhidrose besteht und ist in manchen
Fällen dauernd. St. empfiehlt das Mittel zu 2,0 zwei

bis 3 Stunden vor dem Schlafengehen, da es nur lang-

sam resorbirt wird. Die Wirkung ist nach physiolo-

gischen Versuchen nicht auf das Schweisscentrum,

sondern auf die Eudigungen der Schweissnerven ge-

richtet; Pilocarpinwirkung kann durch nicht zu kleine

Dosen verhindert und aufgehoben werden. Bei Fröschen

wirkt Camphersäure nur schwach toxisch und bringt

erst zu 0,12—0,24 mehrstündige Depression mit nach-

folgender, mehrtägiger Steigerung der spinalen Reflexe;

ähnlieh wirkt es zu 5,0 bei Kauincheu. In die Aorta

bei Fröschen gespritzt wirkt es auf Muskeln und Nerven

lähmend.

Nach Heini und Manassc (4) ist die Wirkung
des durch Rcduction von Kampherorthocbinon (mit

Zinkstaub und Essigsäure, Schwefelsäure oder Salzsäure

oder mit Aluminiumamalgan) erhaltenen Üxykamphcrs
CHOH

C*HU< ! von der des Camphers ganz verschieden.

CO
Die erregende Wirkuug auf Herz, Blutdruck und Krampf-

centreu fehlt völlig und an ihre Stelle tritt Herab-

setzung der Erregbarkeit des Athemcentrums, dessen

Function bei grossen Dosen vernichtet wird. Auf das

vasomotorische Centrum ist Oxykampher ohne directe

Wirkung. Das Mittel scheint daher als Heilmittel

gegen Dyspnoe geeignet, wofür auch Erfahrungen

bei Athembeschwerden mit Vitium cordis, in denen

eine Abendgabe von 0.1 günstige Wirkung hatte, spricht.

Die in solchen Fällen zu beobachtende Euphorie mit

gesteigerter Hewegiingslust und einem gewissen fröhlichen

Exaltatiunszustande erscheint als stark abgeschwächte

Kampherwirktuig und indicirt möglicher Weise die An-

wendung bei Hypochondrie und Neurasthenie. Das

Mittel lässt sich in Pulverform oder in 2 proc. wässriger
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Lösung, die scharf pfefferartig riecht uud schmeckt,

verwenden.

Oxykampher schmilzt bei 200—205°, verflüssigt

sieh leicht mit Wasserdämpfen, bewirkt auf der Augen-
bindehaut leichte Irritation, beeiuflusst aber die Pu-
pillenweitc nicht. Auf Eiweisslösungen wirkt 0. nicht

verändernd, dagegen fällt es Myosin und versetzt den
Muskel bei directer Application in Todtcnstarre. Ein-

zeilige Organismen (Infusorien) werden schon durch
0,1 proc. Lösungen abgetödtet; dieselben Lösungen vor-

langsamen Fäulnis« und Währung, die proc. Lösung
völlig aufhebt. Im Contact mit Blut löst Ü. die Blut-

körperchen nicht auf; dagegen wird Oxyhämoglobin in

wässriger Lösung allmälig in Methämoglobin umgewandelt.
Die Saucrstoffzehrung des Blutes wird durch Oxykampher
hintangehalten.

23. Ranunculaccae.

1) Noel, Ch., Etüde medicale sur I'Anemone Pulsa-

tilla. Avcc 5 flg. 8. Nancy. — 2) Doucoff, L'Adouis
vernalis daus la medecinc interne. These. Lausanne.
— 3) Phillips, C. D. F. und M. S. Pembrey, The
physiological action of hydrastine hydrochlorate. Pro-
cecdiugs of the Physiol. S'oc. Jan. 16. Journ. of Physiol.

Append. p. V. — 4) Felln er, Leopold, Experimen-
teller Beitrag zur Wirkung der Hydrastis canadensis

und des Ergotins auf den Uterus. Wien. med. Presse.

No. 15. IG. S. 453. 491. — 5) Saenger, M., (Magde-
burg), lieber die Wirkung von Hydrastis canadensis bei

Hronchialcatarrh. Ccntralbl. f. innere Medicin. No. 17.

Uebcr die physiologische Wirkung von

Hydrastin haben Phillips und Pembrey (3) Ver-

suche angestellt, welche das Alkaloid als ein von den

Centren aus krampferregendes, die Hautsensibilität stei-

gerndes, aber nicht auf die quergestreiften Muskeln

wirkendes Gift erscheinen lassen. Directer Einfluss auf

den Uterus konnte weder bei nicht trächtigen, noch

mit Sicherheit bei trächtigen Thiereu constatirt werdeu,

obschon bei einer Katze 12 Tage nach der lujection

von 1,0 salzsaureu Hydrastins Abortus erfolgte. Die

Temperatur wird trotz ausgesprochener Convulsioneu

herabgesetzt.

Der Harn vergifteter Thiere erzeugt schon 25 Min.

nach der Einspritzung bei Fröschen Convulsioneu und
behält diese Wirkung noch am 2. und 3. Tage. Auch
in die Galle scheint Hydrastin überzugehen. Die

Pupillen werden bei Vergiftung anfangs nicht verändert,

später stark erweitert, was bis zum Tage der Intoxi-

cation anhält. Directe Application von 2—3 Tropfen

0,8 proc. Lösung auf das isolirte Froschherz verlängert

die Ventrikelcoiitraction und verlängert und steigert die

Vorhofscontraction ; 3—4 Tropfen 1 proc. Lösung be-

wirken ausgesprochene Verl.ingsamung der Ventrikel-

eontraetion und steigern die Höhe der Contraetion auf

das Doppelte. Auf die Athmung wirkt H. stark be-

schleunigend und vertiefend. Bei Fröschen bewirkt

0,02 subcutan Lähmung der Vorderbeine und Krämpfe,
0.08 in 1

4 Std. Tetanus und in 2 Std. Tod. Mäuse
bekommen nach U.08 in 15 Min. Tetanus und gehen in

•/> Std. zu Grunde. Bei Batten ist 0,05 ohne Effect.

0,1 führt in 20 Min. Lähmung der Hinterbeine, in 1 Std.

Convulsioneu und in 3 Std. Tod herbei. Bei Kaninchen
wirkt 0.8 nur beschleunigend auf die Respiration und
erregend: kleine Thiere bekommen nach 1,0— 1,5 Krämpfe
und gehen in 1 '/j Std. zu Grunde. Bei Katzen bewirkt

0,6 profuse Salivation. rapide Athmung und beträcht-

liche Depression, Erbrechen. Appetitverlust, Pupillen-
erweiterung und lncoordinati.ui : nach 1.0 kann Tod am
2. Tage eintreten.

UÜlE UNI) TOXICOLOOIE.

Im (iegensatze zu den negativen Resultaten über

die Einwirkung von Hydrastis auf den Ctenu

zeigt Fellner (4) durch neue Versuche, dass diese

ebenso wie Ergotiu wirkt, indem sie nach intravcnOser

und subcutaner lujection sehr deutliche Uteruscornrac-

tionen hervorruft, welche Wirkung nicht durch einen

Einfluss auf die Gefässe« bedingt ist, sondern al> dtrtct

augesehen werden muss. Die Contractionen nach Er

gotin sind mächtiger und folgen rasch auf einander,

sind aber auhaltend uud von tetanischem Character,

während die durch Hydrastis hervorgerufenen durch Er-

schlaffungspausen, die stetig zunehmen, besonders nach

wiederholten Dosen, getrenut sind. Beide Mittel führen

schliesslich zu Parese der L'terusmusculatur. die bei

Hydrastis viel früher als nach Ergotin auftritt Von

den durch beide Mittel hervorgerufenen Alterationen de,

Blutdrucks und der Herztbätigkeit sind die Effecte auf

den Uterus nicht abhängig, und die Contractionen (aller,

bald mit Steigerung, bald mit Abnahme des Blutdrucks

zusammen. Bei successiver Einführung beider (irft-

wird der Effect modificirt; Hydrastis führt in die Er-

gotinwirkung läugere Ruhepausen und Ergotin in die

Hydrastiswirkung stärker und länger dauernde Contrac-

tionen und kürzere Pausen ein.

Saenger (5) hat nach Gebrauch von Hydrastis
nicht nur Sistiren von Lungenblutungen, sondern auch

Schwinden des Bronchialcatarrhs beobaebtet und em-

pfiehlt das Mittel bei Bronchitis chronica, wo es

den Hustenreiz stark herabsetzt, die Expektoration er-

leichtert, das Secret flüssiger macht und eitrig-schleim:

ges Secret in schleimiges verwandelt, wobei die physi-

kalischen Erscheinungen des Bronchialcatarrhs zurück-

gehen. S. empfiehlt das Fluid-Extract zu 4 mal täglich

20—25—30 Tropfen in etwas Zuckerwasser. Hydrastim:,

gab nicht so befriedigende Resultate.

24. Papaveraccae.

1) Doernberger, E., Acute Opiumvergiftung beirr.

Kinde. Münch, med. Wochenschr. No. 23. S. 889. —

2) Lepiue, R., Sur l'emploi de l'atropine dans l'intoxi-

catiou par l'opium. Semaine med. No. 2. p. 9.
-

3) Johnson. Carl (Denver). Opium poisoning. Auer,

med. News. March 20. p. 359. - 4) Reckitt, J. D.

(Jamaica), Opium poisoning; permauganate of poia-1.

treatment; recovery. Brit. med. Jouru. Oct. 9. p. lOUn

(Vergiftung mit 60,0 Laudanura, im Rausche genommen:
geringes Erbrechen nach Zinksulfat; wiederholte Ein-

führung von Kaliumpermanganat, Kaffee, Ammoniak-
inhalationen. Schlagen mit feuchten Tüchern, arabuU

tory treatment; Genesung.) — 5) Gregory, Herber.

Attempted poisoning by laudanum and antipyrine. Ib d

p. 1000. Lancet. Sept. 25. p. 792. (Selbstvergiftun,:

einer Melancholica mit 18 Drachmen Opiumtinctur und

1 Stunde später mit 60- 70 Gran Antipyrin: kein-:

Yergiftuugserseheinuugen ausser unstetem Gange in <ln

nächsten 5 Stunden; Magenspülung; vollständige Wieder

herstelluug: in den nächsten Tagen etwas Dyspepsie

— 6) Nitch-Smith, Reginald, Permang.inate of r.*~

tassium and opium poisoning. Ibid. Oct. 30. p. IIIS

(Vergiftung eines 35jähr. Mannes mit 2 EsslöflV! I-i-

danum, entspr. 33 g Opium, aus Verseben statt Pot.

nigra genommen ; nach 4 Stunden Anwendung tob

schwarzem Kaffee und ('offein subcutan, ambuhvn
treatment. Besserung unmittelbar nach Anwendung tob

2 mal 15 g Liquor Kalii permang.. etwa 0,3 Pennir

ganat entsprechend, und danach auftretendem Erbrecht,

schwarzer Massen folgend; Genesung.) — 7) v. V»-

Digitized by Google

'



HfSEMANX, PhARMACOLOOIE UND TüXICOLOUlE. 395

mossy (Buda-Pesth), Zur Wirkung der Opium-Alkaloido
auf die Darmbewegungen. Deutsche med. Wochenschr.
No. 29. — 8) Kleine, F. (Halle), Der Einfluß des
Morphiums auf die Salzsäuresecretion des» Magens. Eben-
da*. No. 21. (Pbarmakol. Instit.) — 9) Antheaume,
A. und A. Mouneyrat, Sur quelques localisations de
la morphine dans l'organisme. Compt. rend. T. 124.

No. 25. p. 1475. — 10) Rodet, Paul, Morphiomauie
et morphinisme. Üuvrage couronue par 1'Academie de
Med. Prix Falret. 12. Paris. - 11) Maclcod, Neil

(Shangai), Morphine habit of long standing cured by
bromidc poisoning. Brit. med. Journ. July 10. p. 76.

— 12) Schroeder (Hobenhonnef), Lieber den Husten
der Phthisiker und über die therapeutische Verwendbar-
keit des Peronins gejreu denselben. Therap. Monatsh.
Jan. S. 4. — 18) Eberson, M. (Tarnow), Peronin
(Merck), ein neues Sedativum. Ebend. Nov. S. 591.— 14) Jacot-Guillcrmod, La pellotine chez les

alienes. These. Lausanne. — 15) Schaerer, Ferdi-

nand, Pharmakologische und klinische Untersuchungen
über das AnÜspasmin Merck (Narceinnatrium- Natrium
salicylicum). 8. 39 Ss. Berner Diss. Fontaines. —
16) Marfori.Pio (Cagtiari), Süll' azione biologica della

cotarnina. Annali di Chim. Giugno. p. 241. — 17)

Guth, Hugo (Wien), Ueber die Wirkung des Chelidonin
am Krankenbette. Therap. Monatsh. Oct. S. 516.

Doernberger (I) spricht sich für die Behand-
lung der Opiumvcfgiftuug bei Kindern für als-

baldige Magenspülung und in Fällen von schwerem

Coma für die Atropinbehandlung aus, wobei er die von

Wyss für den Erwachsenen gegebenen Dosen (bis

0,5 mg) für zulässig hält. Die Kranken dürfen, wenn

auf derartige Dosen Besserung (ruhige Athmung, regu-

lärer und kräftiger Pulsschlag) eingetreten, nicht ausser

Augen gelassen werden, weil das Torna, wie dies W. in

einem Falle von Vergiftung eines 6 Wochen alten Kindes

mit Beruhigungsthcc beobachtete, noch nach

24 Stunden recidiviren kann.

Lupine (2) empfiehlt, bei Opium Vergiftung

Atropin nur in kleinen Dosen anzuwenden und wenn
es auf Puls und Athmung nicht wirkt, an Stelle grösserer

Atropindoseu Strychnin zu injiciren.

Auf Grund einer reichen Erfahrung (55 Fälle) warnt

Johnson (8) vor dem Gebrauche von Apomorphin
im narcotischen Stadium der Opium- und Mor-
phiumvergiftung, da es hier die Narcose vertieft,

ohne emetisch zu wirken, während es im Aufregungs-

Stadium und im Schlafstadium, wenu leichtes Erwecken

möglich ist, stets indicirt ist. Zur Unterstützung der

Action dient reichliches Trinken von lauwarmem Wasser.

Als Stimulans bevorzugt Johnson das Strychnin und

verwirft Atropin; güustige Wirkung hatte er auch von

subcutan injicirtem Spiritus Ammoniae aromaticus, doch

tritt danach locale Entzündung ein. Als äusseres Reiz-

mittel empfiehlt er zum Wachhalten des Kranken Fa-

radisation des Gesichts und des Halses, unter Ver-

werfung des Ambulatory treatinent und der Dilatatiou

des Spbincter ani. Kaliumpermanganat leistete ihm

.subcutan keine Dienste; die Darreichung des Mittels

zur De-struction des durch den Magen climinirten Giftes

hält er für gefährlich, weil wiederholte Spülung die

Magensaftsccrction und wahrscheinlich auch die Elimi-

nation des Morphins durch die Magenschleimhaut sistirt.

Macleod (11) empfiehlt zur Behandlung der
Morphiumsucht grosse Bromkaliumgabcu (2

J»hnM.b«mht der gttummUu Medien», ml. Bd. I.

bis 4 g alle 6 Stunden), sodass der Patient iu einen

Zustand von Torpor geräth, bei gleichzeitiger Herab-
setzung des Morphins auf die Hälfte, wonach nicht

bloss der Morphinhuuger. sondern auch bei gleich-

zeitiger Trunksucht die Neigung zu Spirituosen ver-

schwindet. Die Cur kann auch ohne die Absicht der

Entwöhnung seitens des Kranken vorgenommen werden
und bedarf keiner besonderen Vorsichtsmaassregcln.

Vielleicht braucht das Bromkalium nicht so lange ge-

geben werden, wenn der Morphinhunger früher aufhört.

v. Va mossy (7) zeigt in Bezug auf die Wirkung
des Morphins und anderer Opiumalkaloide
auf die Peristaltik, dass das Morphin subcutan

Veränderungen der Erregbarkeit des Darms nicht herbei-

führt, wohl aber bei directer Application in den Darm

die Reizbarkeit und Erregungsfähigkeit der in der Darm-

wand befindlichen nervösen Apparate beträchtlich herab-

setzt und dass die übrigen Alkaloide des Opiums

weniger stark als Morphin und zum Theil selbst in

entgegengesetztem Sinne die Peristaltik beeinflussen,

so dass die kräftigere Wirkung des Opiums bei Diar-

rhoen nicht auf die Nebenalkaloide bezogen werden

kann. Der Umstand, dass bei Einbringung von Morphin

(selbst 0,02—0,04) in die Ohrvene von Kaninchen im

Kochsalzbadc sich die locale Reizbarkeit des Darms als

nicht augenscheinlich verändert erweist, während die

Reaction auf Vagusreizung schon nach 0,02 beträcht-

lich abnimmt, scheint seine Erklärung darin zu finden,

dass der Vagus als sensibler Nerv aufzufassen ist und

das Morphin durch centrale Betäubung die Uebertragung

der durch den Vagus centripetal geleiteten Erregung

im Gehirn auf centrifugale, im Darm belegene Bahnen

verhindert. Bei Thieren, denen die Nebennieren aus-

geschnitten werden, wird die danach bei Vagusreizung

auftretende starke Steigerung der Peristaltik durch intra-

venöse Morphininjectiou aufgehoben, während die Local-

erregbarkeit selbst im Murphincoma persistirt. Bei

directer Eiubringung von Morphin in den Darm rcagirt

die das Morphium enthaltende Darmschlinge nicht auf

Vagusrciz, und die .oeale Reizbarkeit derselben ist in

beträchtlichem Maasse verringert. Das zweite Stadium

der MorphinWirkung (starke Peristaltik nach Noth-

nagel) hat Va mossy niemals beobachtet; ebenso

wenig fand er totale Darmlähmung. Narcotin hemmt

vom Blute aus selbst zu 0,1 weder die Wirkung des

Vagusreizes noch die der localcn Reizung, auch bei

Application in den Darm hat es constanten Effect nicht.

Papaverin wirkt hemmend auf die Peristaltik, hebt

aber die Folge der Nebennicrcn-Exstirpation nicht auf

und wirkt auch bei örtlicher Einwirkung schwächer als

Morphin. Thebain erhöht die Darmreizbarkeit uud er-

zeugt sogar gesteigerte Peristaltik. Narcein wirkt wie

Narcotin unsicher. Codei'n hat in kleinen narcotischen

Dosen intravenös keine Einwirkung auf die Peristaltik,

die es in mit Reflexsteigerung verbundenen Gaben

steigert; local applicirt erhöht es die Reizbarkeit der

Gedärme. Laudan in uud Cryptopin stetgeru die

Reizbarkeit, ersteres auch nach subcutaner Injection,

letzteres nur bei Eiubringung in den Darm.

Nach Versuchen von Kleine (8) an einem Hunde

mit Magenfistel tritt Hemmung der Magensaft,

und Salzsäureabscheidu ng durch Morphin
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nicht auf, wenn es in stark oder schwach hypuosireudeu

Dosen applicirt wird. Vielmehr resultirt unter diesen

Umständen geradezu Steigerung der Menge des Sccrcts

(von durchschnittlich 16 auf 22 cem) und der Salzsäure

(von 0,0425 auf 0,0567), wovou wahrscheinlich die bei

Kunden leicht entstehende Nausea sich ableitet. Hier-

nach kaun die bei weiteren Versuchen nachgewiesene

ausserordentliche Verminderung beider und zwar zuerst

der Secrction überhaupt, später erst der Salzsäure-

abscheidung nach steigenden Morphingabeu (bis 0,1 in

10 Tagen) nicht als Sutnmirung der Morphindosen be-

trachtet werden, sondern ist als Folge der motorischen

Magenlähmung anzusehen, die zuerst in Folge des Ein-

tritts der Gährung der Magcncontcuta die Menge des

Secrets und erst später, wenn die Veränderung der

Magenwaud stabil wird, die Salzsäuresecrctiou beeiu-

flusst.

Antheaumc und Mouneyrat (9) fanden bei

einem Morphinisten, der täglich 2,0 injicirtc, 14 Tage

nach der Entziehung Morphin in Leber, Gehirn

und Nieren. Nach der Intensität der Reactionen

enthielt die Leber am meisten.

Das als Pcron i n bezeichnete salzsaure Benzyl-

morphin wirkt nach den von Schroeder (12) mit-

geteilten Versuchen in Görbersdorf und Hohenhonnef

in steigenden Dosen von 0,02 —0,04 gegeben binneu

8 Tageu bei Husten Tuberculöser stark mildernd auf

den Hustenreiz und dadurch hypnotisch.

Es hat vor Codeinum phosphoricum den Vorzug,
dass nicht so häutig seiue Wirkung versagt und es keine

Aufregungszuständc, wie sie nach gewöhnlichen Codein-

gaben vorkommen, hervorbringt. Doch kommen auch
nach grösseren Dosen Pcronin Kopfschmerzen und Mattig-

keit, vermehrte Schweissbildung und gestörte Kxpecto-

ration vereinzelt als Nebenwirkung vor, und mitunter

führt der Gebrauch zur Neigung zu Obstipation. Man
giebt das Mittel in wässriger Lösung (0,5 : 100,0, Abends
1 Theelöffel voll in Zuckerwasser) oder in Pillen mit

Rad. und Succ. liquiritiae. 0,01 wirkt nur ausnahms-
weise günstig auf den Husten. Auch Kberson (Iii)

sah günstige Effecte bei chronischen Bronchitiden und
Tuberculose der Lunge, sowie rasche Heilung acuter

Bronchitis unter Gebrauch des Mittels, welches in keiner

Weise bei längerer Auwendung Herz und tiefasse un-
günstig afiicirt. Intoxicationserscheiuungen kamen (mit

Ausnahme nicht beunruhigender Schlafsucht bei einem
2jähr. Kinde) nicht vor, auch keine Vermehrung der
Schweisse. Sehr gute Dienste leistete das Mittel (zu

so viel mg, wie das Kind Jahre zählt, gegeben) bei

Keuchhusten, auch bei Husten Hysterischer. Auf die

Expectoration scheint P. hemmend einzuwirken, weshalb
man es bei kloinblasigcm Hasseln in Infus, ipecacuanhae
verabreicht.

Nach Schaerer (15) ist Antispastnin (Ber. 1864.

1.416) keine chemische Verbindung von Narcein
und Natriumsalicylat, sondern ein einfaches Geineuge.
welches 44—46 pCt. Xarcein enthält. Die bei Kaninchen
beobachteten nareotisehen und die letalen Effecte bei

Subcutanapplieation von 2.0 pro Kilo sind nicht auf
das Narcein zu beziehen, da dieses zu 0.1 pro Kilo

ganz unwirksam ist dagegen 1.0 pro Kilo Natriumsali-

cylat Kaninchen in der Kegel tödtet. Das Narcein
bleibt im subcutanen Bindegewebe zurück und gelangt
nur in minimalen Mengen zur Resorption. Bei gesunden
Mensehen erzeugen 1,0—4,0 leichtes Ohrensausen, haben
aber keine uarcotische Wirkung. Die bei Keuehhusteu

crhalteDeu Resultat« scheinen ebenfalls von Natrium-

salicylat abhängig zu sein.

Ueber die physiologische Wirkuug des sali-

sauren Cotarnins, das in der gynäcologiscbeu PruU

neuerdings als sogenanntes Stypticin eine Rolle spielt,

hat Marfori (16) neue Untersuchungen angestellt, die

das früher von ihm uud von Falck erhaltene Resultat

bestätigen, dass die Verbindung direetc vasoconstricüve

Action nicht hat.

Kleinere und mittlere Dosen lassen bei curarisirten

Kaninchen und Hunden den Blutdruck unverändert,

grössere setzen ihu herab. Die nach kleineren Mengen

bei nicht oder schwach curarisirten Thiercn eintreten

den Steigerungen fallen mit den Athmungsstörungru

zusammen. Die mittelst des Oncometers von Roy
nachgewiesene Volumsabnnhmc der Niere beweist nicht

die Gefässcontraction, da sie mit Herabsetzung des

Blutdrucks coincidirt, mit welcher Zunahme der Herz-

schlagzahl und Verkleinerung der Systolen einhergeht.

Auf die Blutgerinnung ist Stypticin ohne Einfluss.

Cotarnin ist giftiger als Narcotin, da bei kleinen

Meerschweinchen schon 0.08 Stypticin subcutan schwere

Vergiftung und 0,2 den Tod in lU Stunde herbeiführen,

während 0,2 Narcotinum hydrochloricum keine Störungen

und 0,4 nur leichte Schläfrigkeit und schwache Herab-

setzung der Reflexe bewirken.

Bei Fröschen führen Dosen von 0,01—0,02 anfanp

zu Steigerung der Willkür- und Reflexbewegungen und

zu klonischen Convulsiouen, spater folgt Abnahme der

Bewegungen, Stillstand der Athmung und allgemeine

Lähmung; die Sensibilität bleibt lange erhalten, an

längsten die Herzbewegung. Dosen von 0,05 erzeugen

direct Lähmung. Die Wirkung ist central. Am Frosrh-

herzen steigert Stypticin die Stärke der Systolen und

verlangsamt den Herzschlag; Atropin modificirt die

Wirkung nicht. Bei Warmblütern bewirkt St. zuerst

Steigerung der Reflexbewegungen uud klonische Krampte,

in grösseren Mengen allgemeine Paralyse und Tod durd

Athmungslähmung. Die Temperatur wird von kleinen

Dosen nicht beeinflusst; locale Anästhesie tritt durch

St. nicht ein.

Nach den auf der Klinik von Jaks eh au 9 Kranke:,

angestellten Versuchen erklärt Guth (17) Chelidonio
in Doseu von 0,05—0,3 als schlafmachcudes unc

schmerzlinderndes Mittel für völlig •wirkungslos

In 2 Fällen traten Nebenwirkungen (schon nach 0,1

in hochgradigem Speichelfluss, selbst 12 Stunden an-

haltend, mehrstündiger Nausea und Schwäche und

Schmerz in den GHedem bestehend, ein.

[Nowak, Z., Der therapeutische Werth des Peronin

Przeglad lekarski. No. 19.

Nowak gab Peronin bei Lungen tuberculos»
und chronischem Bronchialcatarrh mit gutem

Erfolge, da die Hustenanfälle seltener und der Scbla*

besser wurden. Unangenehme Nebenwirkungen kamtr.

bis auf massiges Brennen in der Trachea und massig

Schweisse nicht vor. Spiro (Krakau).]

25. Sterenliaceae.

1) Huchard, Intoxication par la theobromin'.

Bull. gen. de Ther. Oct. p. 628. — 2) Discussioo.

Ibid. p. 629. — 3) ßaronaki. De l'emploi de la the •

bromine dans l'asistolio des vieillards. These. Paris. —

4) Dornblüth, Otto (Rostock), Ueber Kolanin-Knebel

Berl. klin. Woehenschr. No. 25. S. 536.

Huchard (1) will die ihm nicht selten in de:

Privatpraxis vorgekommenen Nebenwirkungen dfi
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Diuretiu* als Folge vou Unreinheiten des Präparats

uff»»serj. dessen Löslichkeitsvcrbältnissc sehr differireu.

Di« Erscheinungen sind Kopfweh, cerebrale Erregung,

IVbclkeit und Erbrechen.

Nach den Untersuchungen von Hilger uud Kucbcl
uthalteu die Kolanüsse au sich kein Alkaloid, sondern

cia Glykosid Kolauiu, welches beim Keifen oder

Trocknen der Nüsse in Coffein uud Gerbsäure zerlegt

v.rd uad interu gegeben durch Speichel und Magensaft

die gleiche Spaltung erleidet. Das von Krewel in

Tabletten von 0,2 in den Kandel gebrachte Kol an in

>*siut nach Dorublüth (4) eine günstige Wirkung
bei Erschöpfungszuständen, ohne unangenehmes Auf-

p gungsgefübl oder aufsteigende Hitze, wie sie bei Coffein

(i r sehwarzem Kaffee eintreten und passt daher bei

l rperlicher Ermüdung oder bei der Abspannung der

.Vurastbeniker uud bei neurasthenischer Herzschwäche.

Bei organischer Herzschwäche wurde erst nach mehrereu
stündlichen Gaben Effect erzielt. Günstige Wirkung
rühmt D. auch bei vasoparalytiscber Migräne und Kopf-

schmerzen nach Aufregung, Acrgcr, Ueberanstrcngung.

Alcoholexcessen u. s. w.

26. Rutaceae.

1) Laval (Sainte-Menehould). Note sur un cas

i'intoxication par le jaborandi. Bull, de ther. May 23.

p. 306. — 2) Gaglio, (iaetano (Messina), Sul conte-

nuto di pilocarpina fiel Pilocarpus pennatifolius cres-

ciuto in Sicilia. Archivio di Farmacol. Maggie, p. 105.

- 31 Sziklai, Karl (Kis Zombor), Ueber die Erweite-

rung der Indication der Pilocarpinthcrapie. Wien. med.
Woeheuschr. No. 22. p. 1007.

Laval (1) macht im Anschlüsse an die Mittheilung

einer Vergiftung durch Jaborandi darauf auf-

merksam, dass zu Schwitzcuren die Subcutaninjection

xoa Pilocarpin dem Infusum Jaborandi vorzuziehen sei.

b dem fraglichen Falle hatte eine Frau 6 Tage hin*

durch täglich 4,0 Jaborandi verbraucht, als sich Nau-
sea, Erbrechen. Anorexie, Schwäche und Abgeschlagen-
heit, Rauhigkeit und Trockenheit der Zunge, Trocken-
heit und Rüthung des Mundes, des Gaumensegels, der
Mandeln und der hinteren Pharynxwand. verbunden
mit Gefühl eines Fremdkörpers im Halse, von Zu-

«vmmenziehuDg in der Regio subhyoidea. Schmcrzhaftig-

keit im ganzen Verlaufe der Speiseröhre und Gastralgie

einstellten. Die Erscheinungen schwanden erst uach

l'i Monaten, da Belladonna wegen Glaueom nicht an-

gewendet werden konnte (?).

Nach Gaglio (2) ist. der Piloearpiugehalt der
Blätter von in Sicilien gewachsener Pilocarpus
pennatifolius ebenso gross wie derjenige derJaborandi-
M .itter des Handels. In Pilocarpusblättern aus dem
botanischen Garten zu Palermo fand er 0,062, in der

Ihndelswaare 0,056 pCt. Piloearpinnitrat.

Nach Sziklai (3) ist Pilocarpin nicht bloss für

croupöse Affectionen, sondern für alle Schleimhaut-
affectionen von Nutzen und hat sich zu 0,02—0,03
2—3 mal tiglich auch bei pyämischen Affectionen,

i. B. bei Maul- und Klauenseuche beim Menschen und
bei Endometritis puerperalis infectiosa bewährt, wes-

halb er auch zu Versuchen bei der Pest räth.

27. Aurantian-ae.

Purdon, H. S., Lemons asatherapeutieageni. Dubl.

med. journ. Febr. p. 114. (Betupfung mit Citronen-

-eheiben bei Psoriasis nach Gebrauch von Arsen und
anderen Mitteln hilfreich.)

28. Sumachineao.

Pfaff, Franz, On the active primiple uf Rhu«, toxi-

codendron and Rhu* veuenata. Journal of experimental

medicinc. Vol. II. p. 181.

Nach Pfaff ist zwar nicht Cardol. wie Buch-
heim verrnuthete, aber ein demselben nahe verwandter,

von ihm Toxicodendrol genannter, in Aether, Chloro-

form, Benzol und Alcohol löslicher, in Wasser uulös-

licher Stoff die Ursache der durch den Giftsumach und

andere ihm verwandte Khusspecies. insbesondere Kluis

venenata, die mehr davon als Rhus Toxicodendron ent-

hält, hervorgerufenen Hautausschläge. Die Wirkung

dieses Stoffes ist so intensiv, dass schon 0,1 mg viele

hundert Blasen und beträchtliches Oedem des Vorder-

arms erzeugt; in einem Versuche kam es schon durch

0,005 mg zu Anschwellung und heftigen, Insomnie be-

dingenden Schmerzen, in einem andern nach 0,001 mg
zu intensiven. Jucken, einem Dutzend Bläschen uud

örtlichem Oedem. Wie bei dem Giftsumacbausschlage

besteht auch hier eine längere Periode der Latenz

(durchschnittlich 4—5, manchmal 6—9 Tage, bei Ein-

zelnen nur 18—24 Std.). Der ursprünglich vesiculöse,

dann durch Confluenz der Bläschen bullöse Ausschlag

kann durch feste Bandagen localisirt werden, während

er sonst mit grösster Leichtigkeit nach anderen Körper-

stelleu übertragen wird. Allgemeine Erscheinungen,

namentlich Fieber und Nephritis, sind bei Menschen

nicht beobachtet; doch kann die interne Einführung

bei Kaninchen zu Eiweiss-, Blut- und Nicrencpithclge-

halt des Harns führeu und bei der Section Entzündung

und fettige Degeneration sich finden. Die beste Be-

handlung der externen Vergiftung besteht in jeder Pe-

riode derselben in mechanischer Entfernung des fest an-

haftenden Giftes vermittelst Seife und Bürste und in

der Anlage eines festen Verbandes; Pasten und Salben

tragen zur Verbreitung des Ausschlages nach anderen

Theilcn bei. Der Hautausschlag tritt auch bei Kanin-

chen, jedoch erst iu 7—8 Tagen auf; es folgt darnach

manchmal stärkeres Wachsen der Haare.

Das Toxicodendrol findet sich in allen Theilcn von
Rhus toxicodendron, in den Früchten mehr als in den

Blättern, am wenigsten reichlich in Stamm und Zwei-

gen. Auch bei einjähriger Aufbewahrung der Stämme
bleibt reichlich Tnueodendrol in ihnen erhalten, wäh-
rend ein Theil in der Luft verharzt. In der Wärme
zersetzt es sich leicht. In der Kälte verharzt es nur
langsam. Die von Maisch als Toxicodendron-
säure bezeichnete und für das active Princip des

Giftsumachs gehaltene flüchtige Säure ist nach Pfaff
Essigsäure.

29. Ervthroxyleae. Cocain und seine Krsaiz-

roittel.

1) Zangger, Theodor (Zürich), Ein Fall von chro-

nischem Cocain missbrauch. Schweizer Corrcspondenzbl.

No. 14. S. 124. — 2) Standring, Charles, Cocaine

iu gunshot wounds. Brit. med. journ. Jan. 16. p. 141.

(Zwei Fälle von Extraetion von Schrotkörnern unter

Anwendung von Cocain, in dem einen Falle bei einem

Alcoholikcr nach Application von 6,0 einer lüproc.

Lösung im Gesicht. Collaps mit Pulsverlaugsamung

)

• 3) Weigand, Bernhard, Ueber acute CoeaVnvergif-

tungen. gr. 8. 21 Ss. Dissert. Leipzig. — 4) Vinci,

27*
Digitized by Google



398 Hube mann, Pharmakologie und Toxioolootb.

Gactano, Ueber die anästhesirende und toiisehe Wir-
kung einiger dem Cocain nahestehender Körper. Arch.

f. Anat. u. Physiol. Physiolog. Abth. S. 163. — 5)

Derselbe, Ueber das EucaVn. Therap. Monatshefte.

Febr. S. 99. — 6) Derselbe, Ueber das Eucain B
(Benzoyl-trans-Vinyldiaceton-alkamin.) Virchow's Arch.

Bd. 149. S. 217. — 7) Derselbe, Action de l'cucaine.

Bull. gen. de therapeut. p. 170. — 8) Pouche t. De
l'eucaitie. Etüde de son action physiologique. Ibid.

p. 79—172. — 9) Vogt, Action de l'eucai'ne. Ibid.

p. 112. — 10) Hernette, L'eucai'ne; contribution ä

son etude physiologique, de son emploi comme ane-

sthesique local en Chirurgie. These. Paris. — 11) Hol-
day, Eucaine as a local anaesthetic Brit. med. journ.

Juno 5. p. 91. — 12) Hörne, W. Jobson u. Macleod
Yearsley, Eucaine as a local anaesthetic in the sur

gen-
of the throat, nose and ear. Prcliminary commu-

nieätion. Ibid. Jan. 16. p. 135. — 18) Dieselben,
Eucaine as a local anaesthetic. etc. Ibidem. Nov. 27.

p. 1560. — 14) Füller, Eucain in minor surgery ; re-

port of a case. Internat, journ. of surg. 1896. No. 9.

— 15) Berger, Emploi de l'eucai'ne cn Ophthalmolo-

gie. Revue de therap. med. ehir. 1896. No. 12. —
16) Deneffe, L'eucai'ne en Ophthalmologie. Le Scal-

pel. 1896. No. 11. — 17) Zwillinger, Ueber das

EucaTnum hydrochloricum in der Rhino- und Laryngo-

logic. Pcstcr med. chirurg. Presse. 1896. Nov. 1. —
18) .Sil ex. Weitere Beobachtungen über Cocain B.

Therap. Monatsh. Juni. S. 324. — 19) Loh mann.
Das Eucain B. als Localanästheticum iu der Chirurgie.

Ebcndas. August. S. 427. — 20) Schmitt (Nancy),

Note sur les eucai'nes. Bull. gen. de ther. p. 387. —
21) Dumont und A. Legraud. I/eucaine B., son em-
ploi cn Stomatologie comme anesthetique local. Ibid.

p. 545. — 22) Vämossy, Z. von (Budapest), Ueber
Anesin, ein neues Ersatzmittel des Cocains. Deutsche
medic. Wochcnschr. Therap. Beil. No. 8. S, 58. —
23) Einhorn und Heinz, Orthoform. Ein Localan-

ästheticum für Wundschmerz, Brandwunden, (ieschwüre

u. s. w. Münch, med. Wochenschr. No. 37. Therap.
Mittb. Octob. S. 555. — 24) Vossius. Ueber Eu-
phthalmin, ein neues Mydriaticum. nebst theoretischen

Bemerkungen über die Wirkung aeeomodationslnhmonder
Mittel. Wochenschr. f. Therap. des Auges. No. 8. —
26) Euphthalmin. Therap. Monatsh. Dec. S. 6G1. —
27) Hirsch feld, Ueber p-Diiithoxyäthenyldiphenyl-
amidin als Ersatz des Cocains. Centralblatt f. pract.

Augenheilk. Jan. S. 80. — 28) Taeuber. E., Ueber
p-Diäthoxyläthciiyldiphenylamidin. ein neues locales

Anästheticum. Ebendas. S. 53. — 29) Küthe. R.,

Versuche mit dem örtlichen Betäubungsmittel Holo-

coeaVn. Ebendas. S. 55. — 30) Gutmann. 0. (Ber-

lin). Ueber Holocai'n, ein neues Anästhetieum. Dtsch.

med. Wochenschr. No. 11. S. 165. — 31) Zwei neue
locale Anästhetica. 1. EucaVn b.. 2. Holocai'n. Ther.

Monatsh April. S. 216. — 32) Denneffe, L'holo-

caine en Ophthalmologie. Bull, de l'aead. de med. de
Belgique. Seance du 27. mars. p. 35. — 33) Hinz,
R. und C. Schlösser (München). Holocai'n, ein neues
Anästheticum. Klin. Monatsbl. f. Augenheilk. April.

S. 114. — 34) Loewenstamm. Fritz (Berlin), Ueber
weitere Versuche mit dem HoloeaVnum muriatieum.
Therapeut. Monatsbl. Juni. S. 268. — 35) Winsel-
mann (Berlin). Ueber Holocai'n. Klin. Mnnntsblatt für

Augenheilkunde. T. XXXV. S. 150. — 36) Hirsch-
fcld, Holocai'n, ein neues Anästhetieum. Khendas.

8. 157. — 87) Carter, EL Brudenell. On holocaine in

Ophthalmie surgery. Lancet. May 29. p. 1466. —
3Si Sur la toxicitc de 1'holocaTne et son emploi en Oph-

thalmologie. Bull. gen. de therap. Juni 8. p. 327.
— 89) Gircs, L'holocai'ne; contribution h l'etudc de
son action physiologique de son emploi comme ane-
sthesiqne en Ophthalmologie et en Stomatologie. S. These.
Paris. — 40) Chevalier. L, I/holocaine en Ophthal-
mologie. Bull, de therap. Oct. 23. p. 609.

Ein von Zaugger (1) beobachteter Fall voo

chronischem Cocainismus bietet in ätiologischer

Hinsicht besonderes Interesse, indem Bepiuselung der

Mundhöhle mit 5proc. Cocatnlösung nach ärztlicher

Vorschrift gegen schmerzhafte (ieschwüre der Zunge

und des Zahnfleisches wegen der dadurch hervorgeru-

fenen angenehmen Gefühle Ursache zur Gewöhnung
wurde, wobei nach mehreren Jahren der Tagesconsum

auf 3,0 -4,0 Cocain, die theils eingepinselt, theils ver-

schrieben wurde, stieg. Als Haupterscheinungen traten

Empfindlichkeit gegen Geräusche, gesteigerte Reflex

-

erregbarkeit, Abneigung gegen geistige Arbeiten, rapid

zunehmende Gedächtnissschwäcbe, Gesichtshalhiciuatif-

nen. Dcprcssionszustände mit Exaltation wechselnd und

hartnäckige Schlaflosigkeit hervor. In der Eutwöhnungs-

cur, in welcher in 6 Wochen die Verminderung auf

0.5 0,7 gelang, traten gastrische Störungen und in

24 Stunden vorübergehende rechtsseitige Hemipame
mit klonischen Krämpfen, Aphasie und Sprachstörungen

hervor. Später kam es zum Recidiv.

Wcigand (3) spricht sich auf Grundlage statisti-

scher Tabellen über die bei der Anwendung des Co-

cains als locales Anästheticum vorgekommenen acuten

Cocain - Intoxicati onen dahin aus, dass für

deren Zustandekommen in erster Linie die Dosis und

daneben die Concentration der Lüsuug in Betracht

komme. Sicher können nach der von Kocher und

Reclus für die Subcutaninjection zugelassenen Dosis

von 0,1 zwar keine tödtlichon Effecte, aber doch

schwere Intoiicationen vorkommen, so dass die Dosis

VDD 0.02—0,05 wohl als zweckmässig nicht zu über-

schreitende anzusprechen ist, zumal da sie bei der

neuen Technik der Infiltrationsanästhesie wohl jederzeit

ausreicht. In den meisten Iutoxicationsfällen ist die

2proe. Lösung überschritten. Braun-Leipzig hat bei

Anwendung von 1 proc. Lösung und Innehaltung der

angegebenen Maximaldosc unter Tausenden von Fällen

niemals eine Intoxication gesehen. Für die Blase llsst

W. 0,05 Cocain in 3 -4 proc. Lösung zu, räth aber zur

Anwendung des weniger giftigen Euca'ins. Vor Coeasn-

tampons in der rhinologischen Praxis warnt er.

An Stelle des EucaVns (vergl. Ber. 1896. I. S54

oder des Methylbenzoyltetramcthyl y. Oxypiperinear-

bonsäure-Methylester. hat Vinci (4—7) als den loea'

anästhetischen Zwecken besser entsprechendes Cocain-

Surrogat jetzt unter dem Namen EucaVn B das Ben

zoy l-trans-Viny lacetonalkamin gesetzt, weshalb

wir die erstgenannte Verbindung jetzt mit dem Namen

EucaVn A zu bezeichnen haben. In beiden ist dk

Einführung der Benzoylgruppe (C0-C8H5 ) die Ursache

der local anästhesirenden Wirkung, da die bei Er-

setzung derselben durch xVcetyl entstehenden Verbin-

dungen keine local anästhesirende Action besitzen.

Wie das EucaVn A von dem Triacetonatnin aus-

geht, durch dessen Reduction Triacetonalkamin ent-

steht, so entstehen aus den unsymmetrischen Horo^

logen des Triacetonamins dem Triacetonalkamin analv

zusammengesetzte Alkylamine, die aber nicht eine ein-

heitliche Verbindung darstellen, sondern aus je z»'"i

stereoisomeren Alkaminen bestehen. So erhält mir.

durch Reduction von Vinyldiacetonamin ein Vinylare

tonalkamin von 120— 121 • Schmelzpunkt, das sich in

eine labile und eine stabile Base, eis Vinylacetonalt

amin (Schmelzpunkt 168°) und trans Vinylacetonalk

min (138°) zerlegen lässt. Ersetzt man in diesen das
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Wisserstoffatom des Hydroxyls durch Benzoyl. so er-

baJt man zwei isomere, aber beide local anästhesirend

»irkende Basen, von denen die eis- Verbindung ein farb-

in Wasser unlösliches Gel bildet und die trans-

Yerbindung farblose, in Wasser ebenfalls unlösliche,

Pnsmen vom Schmelzpunkte 75" darstellt. Das salz-

*aure Salz der letzteren ist das Eucain B, dem die

Formel C| 5H2lN02 . HCl zukommt und welches ein

weisses, crystallinisches, in Wasser von Zimmertempe-

ratur etwa zu 3.5 pCt. lösliches I'ulver darstellt. Die

Losungen lassen sich wie die des Eucains A, ohne Zer-

vtiutig zu erleiden, kochen und mnuatelang aufbe-

wahren. Mit Chromsäurelösung giebt Eucain B amor-

phe, sich zusammenballenden gelben Niederschlag,

Kurain A crystallinisehen.

In Bezug auf das Eucain A haben sieh in Paris

nirhrere Stimmen erhoben, die dem Cocain gegenüber

thttlt eine geringere local anästhesirende Wirksamkeit

behaupten, theils eine geringere Giftigkeit in Abrede

stellen. In ersterer Beziehung hat namentlich Reclus
bei Paral Ic 1 versuch cn über die local anästhe-
sirende Wirkung des Cocains und KucaVns A,

in der Weise augestellt, dass bei Operationen die eine

Halft« der Schnittstelle mit Cocain, die andere mit

Eucain behandelt wurde, gefunden, dass die Injection

<lr. letzteren mit etwas Brennen verbunden ist und die

ti-vrebe etwas hyperämisirt werden, während die Co-

i a ninjeetion ganz ohne Schmerz und mit Ischämisirung

verlauft, dass der anästhesirende Effect beider fast

gleichzeitig auftritt und beim EucaYu nur wenig ge-

ntiger ist, dagegen nur halb so lange wie beim Cocain
1

j Stunde gegen 1 Stunde) anhält. Von anderen

üesichtspunkten ausgehend, verwerfen I'ouchet (8)

und Hernette (10) das Mittel, weil nach Thierversuchen

das Prodromalstadium fehle und Eucain bei Meer-

schweinchen sofort nach dem ersten Krnmpfanfalle, Co-

cain erst nach verschiedenen Anfällen letale Störungen

bewirke und weil es eine intensive Wirkung auf das

Herz besitze, die bei Fröschen schon nach geringeren

Duscu als beim Cocain resultiren. In Bezug auf letz-

teres hält übrigens Vinci (7) seine Angaben über die

Toxieität des Eucains A und des Cocains aufrecht, wo-

nach ersteres bei Kaninchen zu 0.15- 0,2, letzteres zu

0,1-0,12 pro Kilo tödtet, während P. die relative

tätliche Dosis des Cocains auf 0,18-0.2 und des Eu-

rai'ns auf 0.10-0,12 stellt, welche Differenzen vermuth-

lich auf der Nichtberücksichtigung des bei Kaninchen

sehr reichen Magen- und Darminhaltes beruht. Für die

geringere Giftigkeit des Eucains A spreeheu auch Ver-

suche von Holdey (11), nach denen Cocain Katzen

schon zu 0,05 tödtet, in welcher] Dosis Eucain nicht

toxisch wirkt. Der F.intritt toxischer Symptome er-

folgt nicht so rasch, Hyperästhesie ist weniger ausge-

sprochen, der Speichclfluss geringer, das Intervall

/wischen den Krämpfen länger, die Prostration weniger

bedeutend und das Bewusstsein geht erst kurz vor dem
Tode verloren. Die Rcctaltemperatur steigt auch nach

Kucain: bei Katzen ist die Vergiftung mit Pupillen-

erweiterung verbunden. Nach Schmitt (20) ist Eu-

cain A bei Kaninchen fast ebenso, bei Meerschweinchen

viel weniger giftig als Cocain.

Vinci (4) weist übrigens auch die von Votiert,
Best und Wüstefcld gegeu die Anwendung von
Eucain in der Augenheilkunde oder wie es jetzt

genannt wird, Eucain A, erhobenen, von dessen irri-

tirender Einwirkung abgeleiteten Bedenken hauptsäch-

lich deshalb zurück, weil die von den genannten For-

schern bei ihren Thierversueben gebrauchten Lösungen,

nach denen starkes, selbst 2 Min. anhaltendes Brennen,

mit Thräncnträufcln, Blepharospasmus, starker Füllung

der Conjunctival- und Ciliargcfässe, schädigende Wirkung
auf die Hornhaut, auch Pupillenerweiterung und leichte

Accommodatiouspare.se aufgetreten waren, viel zu starke

{4— lOproc.) gewesen seien. -Nach 2 proc. Lösung tritt

nach Vinci's Versuchen an sich selbst und an vielen

Kranken nur leichtes Brennen von höchstens 1

2 Min.

mit unbedeutender Hyperämie und leichtem Thranen-
fluss ein. Auch ist bei jenen Experimenten vielleicht

der Umstand maassgebend gewesen, dass die ersten im
Handel befindlichen Präparate nicht immer völlig rein

und in Folge davon stärker' irritirend waren, so dass

Sil ex (18) danach auch beim Menschen heftige Schmerzen
in den Lidern und sehr starke Bindehautröthung beob-

achten konnte. Von einer Gefahr für die Cornea kann
beim Menschen niemals die Rede sein, da Veränderun-
gen selbst nach 16 Tropfen 2— 3 proc. Lösung nicht

resultiren, währeud allerdings bei Thieren, insbesondere

bei den sehr empfindlichen Meerschweinchen und Kanin-

chen, nach 15— 20 Tropfen Trübung der Cornea er-

folgt, die jedoch bereits am folgenden Morgen ver-

schwunden ist. Vergleichende Versuche lassen Cocain
hier als bei weitem stärker irritirend erscheinen. Die

Pupilleuerweiterung. welche nur nach sehr grossen

Eucainmengen auftritt, ist mit der Cocainmydriasis gar

nicht zu vergleichen. Als einen sehr beachtungswerthen
Umstand betrachtet Vinci, dass Eucain leichte anti-

bactericllc Wirkung hat, welche Cocain nicht besitzt.

Die von Vinci betonte grosse Brauchbarkeit des

Eucains A bei localer Anwendung auf Schleimhäute
wird in mehreren Mittheilungen von Specialisten be-

stätigt. So hebt Vogt (9) die Beobachtungen von
Alfred Martin hervor, der das Cocain ganz aufgab,

nachdem ihm in 405 Fällen von Affectionen der Nase
und der Ohren niemals Erscheinungen von Syncope
oder andere ihm auch nach kleinen Mengen Cocain vor-

gekommene Nebenerscheinungen eingetreten waren.
Hotz bestätigte die völlige Unschädlichkeit der intra-

giugivalcn Einspritzung von 1 cem 10 proc. Cocain -

lösung, die zur schmerzlosen Extraction von Zähnen
hinreicht. Günstige Erfahrungen bei Ohreu-, Nascu-
und Rachenkrankheiten hatten auch Hornc uud
Yearsley (12), nach denen zur Anästhesie desZäpfcheus,

für Laryngotomie uud hintere Rhinoscopie 2 proc. Lösuug
genügt, während für operative Zwecke 5—8 proc. Lösun-

gen nöthig sind. Vollkommene Anästhesie ist erst nach
5-10 Min. vorhanden; sie entspricht durchaus der

Cocainauästhesie. Pulsveränderung wurde nicht con-

statirt; an den Nasenmuscheln erzeugte E. rasch vor-

übergehende Hyperämie, der sich Ischämie anreiht, je-

doch weniger intensiv und ohne nachfolgende Blutung,

wie oft nach Cocain. Ueble Nachwirkungen, die dem
Eucain zugeschrieben werden mussten, kamen nicht vor;

bei Halsentzündungen tritt nach Eucain Salivation ein,

jedoch nur nach der ersten Application. In einem
Falle, wo Cocain Intoxicationssymptomc hervorrief, be-

wirkte Eucain keinerlei Nebenerscheinungen.

Die gegen die Auwendung des Eucain A auf Grund

seiner relativ hohen Toxieität erhobenen Bedenken be-

ziehen sieh nicht auf das Eucain B, da dieses nach

den auch in Frankreich von Schmitt (20) und von

Pouchet und Dumont (21) bestätigten Versuchen

Vinci's erheblich weniger giftig als Eucain A und

Cocain ist.

Nach Vinci ist es nur 2
/, so giftig als Eucain A

und 4 mal weniger giftig als Cocain. Nach Schmitt
ist die Toxieität von Eucain A doppelt so gross wie

die von Eucain B. Dumont erklärt es für 3,75 mal
schwächer toxisch als Cocain und für 3 mal schwächer
als Eucain A.

In seiner physiologischen Wirkung unterscheidet

sich Eucain B von Eucain A und Cocain nach Vinci (5)

besonder-, dadurch, dass es nicht bloss centrale, sondern

auch Lähmung der peripheren Nervenendigungen und

des Vagus bewirkt, doch tritt die Curarcwirkung später

als die centrale Lähmung ein. Das beim Cocain aus-
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geprägte Stadium der gesteigerten Reizbarkeit des

centralen Nervensystems ist beim EucaVn B sehr kurz;

beim Frosche fehlt sie nach grossen Dosen fast voll-

ständig. Der Tod tritt durch Athmungslähmung ein.

EucaVn B bewirkt Pulsverlangsamung durch directe

Herabsetzung der excitomotorischen Ilcrzganglien und

erniedrigt den Blutdruck durch Lähmung der vaso-

motorischen Ccntrcn und der peripheren Vasomotoren.

Von Cocain unterscheidet es sich auch durch anti-

bactcriellc Wirkung, indem die Entwickclung von

Staphylococcus pyogenes aureus albus und von Ba-

cillus pyoeyaneus dadurch in 1—2 Stunden etwas, in

-— 4 Stunden bedeutend und in 24 Stunden ganz ge-

hemmt wird. EucaVn A hat viel geringere antiseptische

Action.

Local rufen 8—4 Tropfeu 2proc. Lösung bei Appli-

cation auf das Auge vollkommen örtliche Anästhesie

und Analgesie der Conjunctiva und Cornea hervor, bei

Bepinselung der Zunge auch Aufhebung der Geschmacks-
empfindung. Die Keaction verschiedener Thiere ist

different, doch ist die Wirkung wie beim EucaVn A mit
Erweiterung, Hyperämie und leichter Reizung der Con-
junctiva verbunden, die jedoch nach wenigen Minuten
nachlässt. Die Pupille wird durch gewöhnliche Dosen
nicht beeinflusst, stärkere Gaben können bei Qundon
und Meerschweinchen leichte Mydriasis erzeugen. Der
iiitraoculäre Druck wird herabgesetzt, jedoch weniger
als beim Cocain.

Die localc Anästhesie der Augenbindchaut und
der Hornhaut ist beim Menschen nach 2—5 Tropfen in

2Vs Minuten vollständig, besitzt dieselbe Stärke wie

die Cocainanästhesie, lässt nach 8— 10 Minuten nach

und schwindet in 12— 15 Minuten. Bei sehr ent-

zündeten Augen ist sie geringer. Die Kinträufelung

bewirkt schwaches l
/j Minute dauerndes Brennen und

gleichzeitig Thränenfluss und Füllung der Conjunctiva.

welche nach ein paar Minuten nachlässt und die

Anästhesie überdauert. Die Pupille bleibt normal und
reagirt auf Lichteinfall. Bei geschlossenen Augen tritt

niemals auch nur geringfügige Trübung der oberfläch-

lichen Hornhautepithclschichten auf.

Die practische Verwendbarkeit des EucaVn B ist

bis jetzt von Silex für die Augenheilkunde, von

Dumont und Legrand in der Zahnheilkunde und

von Lehmann in der kleinen Chirurgie nachgewiesen.

Silex (18) empfiehlt EucaVn B besonders bei der

Operation von Altersstaaren, wobei die Einträufelung

von 4 Tropfen 2 proc. Lösung innerhalb 5 Minuten vor

der Operation genügt. Zur Anästhesirung der Iris kann
man nach Anlegung des Hornhautschnittes einige Tropfen
in die vordere Kammer spritzen. Ueberraschend sind

die Erfolge bei Sehieloperationen, wo Cocain weniger
erfolgreich ist. Dumont und Legrand (21) wollen

1 proc. Lösung intragingival 5 Minuten vor der Ex-
traktion von Zähnen angewendet wissen. Die Anästhesie
soll hier 3 mal weniger lang als die Cocainanästhesie

dauern. Lohmann (1!)) benutzte EucaVn B in zahl-

reichen Fällen bei Operationen von Abscesseu und
Carbunkeln, Zellgcwebscntzündungeii und Sehnen-
seheidenphlegmonen, bei Sehnenuaht, Extractiou vou
Fremdkörpern und Exarticulation von Fingern. Man
muss jeioch nicht 3 proc, sondern 10 proc. Lösung be-

nutzen, wobei man meist mit 1—2, bei Phlegmonen
mit 3—4 Spritzen voll auskommt. Der Effect soll

stärker als bei Cocain sein.

Chemisch nahe verwandt dem EucaVn B ist das

zum Ersatz des Homatropins und Atropins. bei Augen-

untersuchungen empfohlene Euphthalmin, welches

das salzsaure Salz den labilen Oxytoluyl-Methylvinyl-
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diacetonalkamins darstellt und sich vom Eucain nur

dadurch unterscheidet, dass der H der Imidogruppe (NH)

durch Methyl ersetzt ist und an Stelle des Benio-"-

säurerests (Q,H&CO) der Mandclsäurcrcst (C„Hs .CH.OH;

getreten ist. Euphthalmin besitzt keine local anästhe-

sirende, aber stark mydriatische Wirkung, die

nach Vossius (24) bei kleinen Dosen (2—S Tropfen

einer 2 proc. Lösung) in 2—3 Stunden schwindet und

ohne Accommodationsstörung verläuft, nach Treutel

bei stärkeren Concentrationen (10— 15pioc.) maximal

wird, aber rascher verschwindet und mit geringerer

Accommodationsstörung als bei Homatropin einhergeht.

Unter dem Namen Anesin wird das Aceton-

en loroform (Trichlorpseudobutylatcohol) als ron lo-

caler Reizwirkung und allgemeiner Giftwirkung freies

Ersatzmittel des Cocains von Vamossy (22) em-

pfohlen. Das bereits von Kossa als Hypnoricum er-

kannte Mittel, das bei Menschen zu 0,5— 1,0 normalen

Schlaf herbeiführt, hat auf das Blut keine Wirkung und

wirkt auf Blutdruck, Athmung und Herzaction wie an-

dere Narcotica.

Die am Auge und bei Wunden von Thieren stark

hervortretende local anästhesirende Action macht skh

nach Versuchen von Irsai an der Nasen-, Racbtn-

und Kehlkopfschleimhaut in ausgeprägtem Maasse gri-

tend und tritt nach Gross am menschlichen Auge

derart hervor, dass es sich zur Entfernung von Fremd

körpern eignet. Für Staaroperationcn steht es dem

Cocain nach, da es nicht zur Anästhesie der Iris fübrt

und die Pupille nicht erweitert. In der Chirurgie bat

es sich Hültl ebenfalls bewährt; die Anästhesie be-

schränkt sich auf die infiltrirte Stelle, tritt rasch ein

und dauert so lauge wie die Cocainanästhesie. Selb->;

10 Spritzen konuten ohne schädlichen Effect eingespritzt

werden. Der Effect der von V. hergestellten Lösung

entspricht der einer 2 proc. (höchstens 2,5 proc.) Cocain-

lösung. In der Dentistik gebrauchten esBilaskü und

Antal mit Vortheil.

Nachdem frühere Untersuchungen erwiesen, das*

die durch Spaltung des CocaVnmolcküls entstehenden

Productc keine localanästhesircnde Wirkung besitzen,

sind Einhorn und Heinz (28) zu der Ansicht ge-

langt, dass in dem Doppclringc, aus welchem das Cocain

besteht, die Ursache der Wirkung innerhalb des hydro-

aromatischen Ringes zu suchen sei. Nach ihren Ver-

suchen sollen alle aromatischen Amidoxyester localr

Anacsthetica sein. Von diesen empfiehlt sich seiner

absoluten Ungiftigkeit wegen zu practischen Zwecken

besonders der als Orthoform bezeichnete Pararaid«-

metaoxybenzoesäuremetbylester, der ein in Wasser wenig

lösliches Pulver darstellt, das gerade durch sein Lc«s-

lichkeitsverhältniss einen Hauptvorzug besitzt, indem

durch seine ganz alltnäligc Lösung die anästhesirende

Wirkung mehrere Stunden anhält.

Als feines Pulver oder in Salbenform (1 : 10) wirkt

Orthoform besonders günstig bei Verbrennungen un<i

Geschwüren, wo es die Secretion deutlich beschränkt

und ausserdem energisch antiseptisch wirkt. Bei Kehl

kopfgeschwüren kann es bei Einpul verung 24 stündige

Schmerzlinderung hervorrufen. Auch bei rundem Magen-

geschwür und exuleerirtem Magencarcinom lässt es sieb

verwenden, doch ist hier das lösliche salz saure

Orthoform vorzuziehen, das wegen seiner sauren Reac-

tion für Application auf empfindliche Schleimhäute

oder für hypodermatischc Injection sich nicht eignet
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Auf der Zunge ruft Orthoform in einigen Hinuten Ver-

uubungsgefühl und Analgesie hervor. Innerlich kann

du salmurc Orthoform zu 0,5—1.0 mehrmals täglich

gegeben werden.

Ein neues locales Auaesthcticum ist das von K.

Taeuber (28) dargestellte p-Di äthoxyaethenyl-

d
j
p b e n y lamidin, das durch Vereinigung von 1 Mol.

Phenacetin mit 1 Mol. p-Phenatidin unter Wasseraus-

tritt entsteht und dessen salzsaures Salz unter dem

Samen Holoca'tn sieh nach Versuchen von Hirsch-

feid (27und3f.) und Küthe (29), 0. Gutmann (30),

Deneffe (32), Schloesser (33), Winselmann (35),

Brudenell Carter (37), Chevalier (40) in der

Augenheilkunde bewährt, auf welche es bei der von

Hill (33) constatirten grossen Giftigkeit der Base zu

beschränken sein dürfte. Als Gift soll Holocai'u nach

Hin i als intensives Krampfgift dem Strychnin analog

»irken, doch beim Frosche vermöge curareartiger Neben-

wirkung nur gesteigerte Reflexerregbarkeit eintreten.

Indessen ist das Vergiftungsbild, das mit Krämpfen in

den vom Gehirn aus innervirten Partien beginnt und

ml später den Character des allgemeinen Tetanus

tragt, und wobei die Krämpfe allermeist spontan auf-

Ireteu, das der Hirnkrampfgifte (Cicutoxin etc.), wie

»uch Hinz selbst den Ausgang der Krämpfe im Ge-

hirn sucht, da Durchtrennung des Brustmarks die

Krämpfe auf den vorderen Körpertheil beschränkt. Die

Giftigkeit stellt sieh höher als für Cocain und Kucain,

indem beim Kaninchen von 1500 g 0,01 Holocain, 0,05

Cocain utid 0,075 Eueaiu in minimo toxisch wirken.

Das zu den Amidinen, von denen jedoch nach

Hinz (38) das A etheny lamidin und Bensami diu
keine anästhesirende Wirkung haben, sondern dem
ihnen nahe verwandten Guanidin analog wirken, ge-

hörige p-Diäthoxyacthenyldipheuylamidin ist eine starke,

in kaltem Wasser unlösliche, in A leohol und Aether

leicht lösliche Base, welche schön crystallisirende und
in Wasser leicht lösliche Salze giebt. Das Holocain

piebt neutrale wässerige Solutionen, die selbst bei

Monatu langem Stehen au der Luft sich nicht ändern.

Bein Kochen in Glasgefässen tritt, indem aus dem ge-

wöhnlichen Glase Alkali in Lösung geht. Abscheidung

der Basis ein, weshalb Taeuber beim Stcrilisiren An-
wendung von Porcellangefässen auräth. Nach Hinz
and Schlösser ist jedes Stcrilisiren überflüssig, weil

Holocain dcleter auf Microorganismen einwirkt. 1 proc.

Holocainlösung tödtet Paramecien und Spaltpilze, wäh-

rend schon Y| proc Lösung jede Entwickelung von

Bacterieu verhindert Auch die Wimperbewegung der

Flimmerepithelien wird durch 1 proc. Holocainlösung

aufgehoben.

Nach Hinz besitzt Orthoform auch eine loeale

Wirkung auf die quergestreifte Musculatur; Frosch-

rauskeln verkürzen und verdicken sich stark in 1 proc.

Lösung unter gleichzeitiger Abnahme der Erregbarkeit

für mechanische und electrische Reize und werden

allmälig todtenstarr; auch das Herz wird darin nach

einiger Zeit unerregbar.

Wesentliche Vorzüge des Holoeai'ns vor dem Coeam

sind dadurch gegeben, dass die anästhesirende Wirkung

nicht mit Mydriasis und Accommodationsstörungen ver-

bunden ist und dass Holocain nicht die ischämisirendc

Wirkung des Cocains besitzt, so dass die anästhesirende

Action nur durch Lähmung der sensiblen Nervenendi-

gungen zustandekommt. Hiermit steht auch im Zu-

sammenhange, dass auch bei längerer Einwirkung des

Mittels Vertrocknung der obersten Schicht der Augen-

oberfläche nicht eintritt und, wie Küthe betont, das

Epithel der Randzone der Hornhaut beim Menschen

stets vollkommen glatt und spiegelnd bleibt. Uebrigens

macht auch der rasche Eintritt der Anästhesie die Ge-

fahr einer Alteration der Cornea gering, da bei An-

wendung von 1 proc. Lösung schon 1—2 Tropfen in 2

bis 3 Minuten die zur Ausführung von Operationen

nöthige Analgesie bewirken.

Die Action macht sieh schon in Min. geltend,

erreicht ihre höchste Höhe nach 2—3 Minuten und
verschwindet erst nach 12— 1£ Minuten. Sie ist mit

nur unbedeutendem, rasch verschwindendem Brennen,

aber nicht mit Irritation wie Bucain verbunden und
tritt auch bei bestehender Schwellung und starker Ent-

zündung der Bindehaut hervor, so dass das Mittel sich

nicht bloss bei Entfernung von Fremdkörpern und bei

Tätowirung von Leucomen, sondern auch bei der gal-

vanocaustischen Verschorfung von Horuhautgeschwüren
und bei der Ausziehung eines gereizten Verletzungs-

staars brauchbar ist. Auch nach Eröffnung der vorderen

Kammer kann Holocain in Anwendung gebracht werden,

um bei Iridectomic die Iris unempfindlich zu machen.
Die Spaunung des Augapfels wird nicht wie bei Cocain

verringert, sondern bleibt unverändert, was nach Gut-
mann für manche Staaropcrationen Vortheil bietet.

Die Mehrzahl der unter Holocainwirkung gemachten

Operationen betrafen bisher Entfernung von Fremd-

körpern; doch ist es auch mit Erfolg bei Spaltung des

Thräncncanals (Carter). Nervenextractionen, Seluelope-

rationen und (subcutan) bei Ectropium und Chalazion

(Chevalier). Zerreissung von Nachstaar benutzt.

Bei tiefer gehenden Operationen, z. B. bei Teno-
tomien, hat es nach Hirschfcld (27) keinen Vorzug
vor Cocain, während Winselmann in einem Falle,

wo an der einen Seite mit Cocain, an der anderen mit

Holocain operirt wurde, unter dem Cocain starke,

später noch zunehmende Blutung eintreten sah. die an

der Holocai'nseite ausblieb. Auf die Conjundiva ist

Holocain. wie Gutmann und Loewenstamm (34) be-

sonders betonen, in Bezug auf Intensität und Dauer

der Anästhesie von geringerer Einwirkung, doch lässt

sie sieh dureh wiederholtes Einträufeln, wonach das

Gefühl von Brennen von Neuem und ausserdem leichte

Injcction eintritt, verstärken, und Winselmann (35)

konnte eine polypöse Wucherung der Bindehaut unter

Holocainverwendung schmerzlos entfernen. Chevalier
(40) empfiehlt es zur Grattage bei granulöser Augen-

entzündung. Dass auch länger dauernde Operationen

am Auge, z. B. die 20 Minuten erfordernden Ver-

nähungen der Augenmuskeln gefahrlos unter Holocain-

anwendung ausgeführt werden können, beweisen die

von Loewenstamm gemachten Versuche, wonach
durch 3 malige Einträufelungen von je 4 Tropfen in

Intervallen von 2 Miauten Anästhesie von durchsehnitt-

lich 2G Minuten, und bei Intervallen von 5 Minuten

solche von 30—38 Min. Dauer zu erzielen ist. Meist

bedarf es bei Sehieloperatiouen nur zweimaliger Ein-

triiufelung. Toxische Phänomene treten dabei nicht

auf, auch ergeben sich keine Veränderungen des Blut-

drucks. Die Resorption des HolocaTus von der Binde-

haut seheint gering zu sein, da auch Hinz nach

Selbstversuchen mit übersättigter Holocainlösung und
Holocainpulver keine Vergiftungserscheinungen beob-

achtete.

Zur Subcutaninjection bei Augeulidopcrationen ge-

nügt nach Chevalier ';'
2
— 1 cem 1 proc. Lösung.

Holocainlösung muss frisch angewendet werden, da

beim Aufbewahren die Wirkung abnimmt und schon

nach 14 Tagen sehr stark verringert ist.
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30. Euphorbiaceae.

1) Meyer, Hans, Uebcr deu «irksamen Bestand-

(heil des Ricinusöls. 2. Mittheilung. Arch. f. exper.

Pathol. Bd. 88. S. 33G. - 2) Ficxner, Simon, The
histological changes produced by ricin and abrin in-

toxications. Journ. of exper. Fathol. Vol. II. p.,197.

— 3) Cornevin, Cb., Procedc du vaccination eöntre

fempoisonnement par le ricin; introduetion consecutive

des graines et des tourteaux de ricin dans la ration

des animaux immunises. Compt. rend. T. 124. No. 15.

p. 885. — 4) Tedesehi, Avvelenamento sperimentale

COO la rieina. Arch. di Farmacol. Vol. 5. p. 40.

(Vortrag aut dem Congresso di Med. interna di Roma
vom 20.—28. Oct. 1896!) — 5) Klfstrand, M., Ueber
giftige Eiweisse, welche Blutkörperchen verkleben. 8.

192 Ss. Upsala.

Hans Meyer (1) hat die von ihm früher con-

statirte Abhängigkeit der abführenden Wir-

kung des Rieinusöl's von der Ricinolsäurc

durch neue Versuche bestätigt, welche auch das nega-

tive Resultat Buch heims in Bezug auf Ricinolsäure-

äthylester und die daraus dargestellte Seife beseitigen.

Es ergab sich nämlich, dass Ricinolsäureesther, zu

deren Darstellung Mineratsauren (Salzsäure) gebraucht

werden, laxirende Wirkung nicht besitzen, während

man durch Erhitzen von ricinolsaurem Natrium oder

Barium mit Aethyl- oder Methyliodid in zugeschmolzenem

lU.hr Fster von abführender Wirkung, die allerdings

ei was schwächer als die des Kicinusöls ist, erhält und

die aus diesen wiedergewonnene Säure sowohl als solche,

wie in Form des aus ihnen dargestellten Glycerids

ebenfalls activ ist

Als Ursache der Wirkungslosigkeit der mit Hilfe

von Salzsäure dargestellten Ester ist die Bildung einer

zwar sehr kratzend schmeckenden, aber nicht ab-

führenden Säure von differenten ehemischen Eigen-

schaften zu betrachten, welcher Meyer den Namen
Fseudoricinolsäure gegeben hat. Diese Säure ist

nicht identisch mit den neuerdings von Julliard er-

haltenen Polyrieinolsäuren, welche bei der Verseifung

normale Ricinolsäurc liefern und nach Meyer 's Ver-

suchen abführend wirken. Riciuolamid ist, wie Meyer
weiter eonstatirte, unwirksam, da nur diejenigen

Kicinolsäureverbindungen purgirend wirken, welche ent-

weder selbst löslich sind (Alkaliseifen) oder durch
Spaltung löslich werden (Glycerin und Alcoholester),

während die deu Darm unverändert durchwandernden
Verbindungen, z. B. ricinolsäurc Magnesia, inactiv sind.

Die bei Behandlung von Ricinolamid mit alkalischer

K;ililauge resultirende Seife giebt nach Zersetzung mit
Salzsäure und Veresterung mit Glycerin ein normal
abführend wirkendes Ott.

Ueber die Wirkungen des als Ricin bezeich-

neten Kiweisskörpers der Ricinussamcn liegen eine

Reihe neuer Versuche vor, welche dessen Giftigkeit

sowohl als die Möglichkeit der Immunisirung be-

stätigen.

Nach Ficxner (2) sind die durch Ricin be-

wirkten, ebenso auch durch Abrin veranlassten,

Gewebsveränderungen den durch bacteriellc

Toxine hervorgerufenen so ähnlich, dass man sie als

physiologisch identisch bezeichnen kann. Es handelt

sich um herdweise degenerative Veränderungen ver-

schiedenen Grades bis zur totalen Necrose von Zellen,

wobei jedoch die letzteren nicht überall die gleiche

Empfindlichkeit gegen diese Gifte zeigen. So werden

zwar lymphoide Zellen und Epithelien beide betroffen,

erstere jedoch weit mehr als letztere. Auch die Epi-

thelialzellcn der verschiedeneu Organe erscheinen nicht

in gleichem Maasse afficirt. die Lcberzellcn stärker als

die der Nieren und Nebennieren und die letzteren mehr

als die des Paucreas. In höher differenzirteu Zellen

brauchen nicht einmal alle Theile des Protoplasma in

gleicher Weise betroffen zu werden, uud nach den von

F. veranlassten Untersuchungen von Berkley scheinen

in der Hirnrinde die Dendriten stärker zu degenerirtn

und destruirt zu werden, als die Zellkörper, bei denen

nur, wie bei der Neuroglia, Schwellung und Verdickung

constatirt wird. Das vorwaltende Ergriffensein einzelner

Partien erscheint der Activität der Function derselben

in Bezug auf die Gifte proportional. So stehen die

ausgeprägten Veränderungen der Epithelien, Villi und

des lymphoiden Gewebes im Darm gegenüber dem

Magen mit deren Elimination durch die Darmschleim-

haut und Reabsporption in Verbindung und der hohe

Grad der Veränderungen der inguinalen und axillären

Lymphdrüsen bei Subcutaninjection findet in der

reicheren Zufuhr des Giftes seine Erklärung. Die herd-

weise Erkrankung einzelner Zellen oder Zellreihcn, wie

sie sich z. ß. in der Leber zu erkennen giebt, wo sie

mit Schwellung oder hyaliner Metamorphose beginnt

und ohne fettige Degeneration in Necrose endigt, fuhrt

F. auf die Veränderung der Gefässwandungen zurikl.

die nirgendwo prägnanter als in den affieirteu Bezirkm

auftreten und nur in den localen Lymphdrüsen und in

der Milz ausgebildeter als in der Leber sind, wodurch

freiere Transsudation in die Gewebe und infolge davon

Zelldestruction stattfindet. Fibrinöse Thrombi linden

sich auch an gesunden Stellen der Leber, aber am

mächtigsten in den afficirten Herden. In der Milz fand

sich die Pulpa tiefer verändert als die MalpighiVlitn

Körper, sowohl Endothel als Leukocyten, Erythrocyten

und lymphoide Elemente partieipirten an der Destrue

tion. Im Herzmuskel findet sich fast immer aus-

gedehnte oder circumscripta fettige Degeneration, mit-

unter auch wirkliche Necrose (Schwellung der ver-

fetteten Fasern und Fragmentation der Nuclei).

Bei chronisch verlaufenden Intoxicationen rinde!

sich kaum eine Spur der acuten Alterationen: in der

Leber scheint der Fortschaffung der necrotischen

Partien durch die Leukocyten (sowohl hier als in der

Milz finden sich zahlreiche Macrophagen) Regeneration

oder Narbenbilduug zu folgen. Bei Kaninchen kam es

zu einer Art Cirrhose durch Bindegewebsbildung. In

Leber und Milz fand sich Haemosiderin, in den Niereu

granuläre und fettige Degeneration der gewundencti

Harncanälchen und herdweise Bindegewebswucherung in

der Nierenrinde.

Nach Cornevin (3) wird Ricin durch zwei-

stündiges Erhitzen auf 100° in eine Substanz ver-

wandelt, die subcutan applicirt gegen die Ricinver-

giftung immun macht. Beim Schweine genügen zwei

Impfungen in achttägigen Zwischenräumen, bei Wieder-

käuern, die gegeu Ricin weit empfindlicher als Schweine

und Hühnerarten sind, drei, so zwar, dass 10 Tage

nach der letzten Injection sowohl eine tödtliche Ricin-

dose hypodermatisch oder Ricinuspresskuchen in tät-

lichen Mengen tolerirt werden. Immunisirte Thiere

können mehrere Monate hindurch mit 2— 4 fach tödt

liehen Mengen Presskuchen täglich gefüttert werden.
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ohne dass sie irgendwie erkranken, und ohne dass ihr

Fleisch giftige Eigenschaften bekommt. Die Immunitat
liess sich noch 97 Tage nach der Injection nachweisen,
nachdem das Versuchsthier 91 Tage nur Weidefutter
erhalten hatte.

Nach Tedesch i (4) nimmt die Empfindlichkeit

gegen die Toxiciät des Ricins nach den Applieations-

stellcn in der Weise ab. dass die subcutane Injection

obenansteht und dann der Reihe nach intravenöse In-

jection, Einführung in die Pfortader, das Peritoneum,
das Rectum und den Magen folgen. Immunisirung
gelingt vom Magen aus nicht, schlecht bei intravenöser

Anwendung, leichter vom Peritoneum aus. Sie wird

erleichtert durch vorherige Einspritzung einer Leber-
emulsion, welche Riciu enthält. Die Modifikationen

der Leberfunction bedingen keine Veränderungen der

Tuxicität des Ricins, wohl aber die Läsionen der In-

test inaisch leimhaut.

Nach Versuchen E Ifstran d's (5) über die giftigen

Principien der entölten Crotonsamen sind als

solche zwei Eiweisskörper, ein Albumin und ein Globulin,

oder ein diesen anhaftendes, bisher nicht isolirtes Ferment,

anzusehen, während Alkaloide und Glykoside nicht vor-

handen sind. Die von E. als C rotin bezeichnete

Mischung der Eiweissstoffe, die durch Extraction der

mittelst Acther und Alcohol vom Fett u. s. w. befreiten

Samen mit Wasser oder Kochsalzlösungen oder Glycerin

hergestellt wird, zeigt eine eigenthümliche, dem Ricin

und Abrin, entsprechende Wirkung auf das Blut ver-

schiedener Thiere, die durch Erhitzen der Lösungen

auf KS 0 (bei der Coagulationstemperatur des Ei weisses

und unterhalb derjenigen des Globulins), auch durch

Magensaft und sehr verdünnte Salzsäure aufgehoben

wird. Das Blutgift ist auch in nicht allzu alten Croton-

samen vorhanden und lässt sich auch aus trocknen

Samen, die auf 98" erhitzt wurden, gewinnen, dagegen

nicht nach Erhitzung auf 110°. Die Effecte des Crotins

auf das Blut sind bei verschiedenen Thierarten ver-

schieden, bei allen wird das Blut ausserhalb des

Körpers früher venös, bei einzelnen kommt es zu theil-

weise (Katzen) oder totaler (Kaninchen) Auflösung der

rothen Blutkörperchen, bei den meisten (beim Kaninchen-

blute jedoch nur, wenn das Blut nicht defibrinirt ist)

zum Zusammenschmelzen der Erythrocyten in kleine

unregelmässige Klumpen, in welchen der Farbstoff un-

verändert ist. Im dcfibriiiirten Meuschcnblutc verlieren

die Blutkörperchen ihre normale Form und das Blut

wird früher venös. Auf das Serum hat Crotta in All-

gemeinen keine Wirkung. Schweineblutserum schwächt

im hohen Grade sowohl die verklebende als die lösende

Wirkung auf die Blutkörperchen.

Der Grad der Activität der Eiweissstoffe auf das
Blut differirt nach der Darstellungsweise; die mit Al-

cohol erhaltenen wirken am schwächsten, die mit Magne-
sium- oder Ammoniumsulfat ausgesalzenen am stärksten.

Ricin und Abrin wirken in gleicher Weise, aber nicht

bei den gleichen Blutarten immer gleich, ersteres meist

stärker, letzteres schwächer. Die Eiweissstoffe aus den
Samen von Jatropha Curcas wirken nicht verklebend

auf die Blutkörperchen.

Neben der verklebenden Wirkung auf die Blut-

körperchen treten noch andere Protoplasmawirkungen

auf; namentlich sistirt Crotin nach einiger Zeit die

Strömungen in den Baaren der Staubfäden von Trades-

cantia. Sowohl das Crotonalbumin als das Globulin

coaguliren Milch und die mit Crotin behandelte CaseYu-

lösung verhält sich wie bei Einwirkung von Lab, doch
bringt Chymosin CaseYn viel rascher zur Gerinnung und
hat die vcrklebeude Wirkung auf Schweineblut nicht.

Dagegen hemmt Schweiueblutserum die coagulirende

Wirkung beider auf CaseVnlösungen. Den dem Ricin

zukommenden Einfluss auf Eiterkörpcrchen und lymphoidc
Zellen theilt Crotin nicht.

Inwieweit die verklebende Wirkung auf die Blut-

körperchen, welche von der Bildung eines schwerlös-

lichen, sehr klebrigen Eiweisskörpers in den Stromata

abgeleitet wird, die Symptomatologie der Vergiftung

bei Thieren beeinflusst, steht dahin. Bei Warmblütern

ist sie während des Lebens nicht nachzuweisen, wohl

aber tritt bei Fröschen Tendenz zur Verklebung der

Erythrocyten ein, die weniger abgeplattet, eiförmig oder

unregelmässig erscheinen und einen nicht deutlich ab-

gegrenzten Kern zeigen. Möglicherweise sind einzelne

Symptome der Vergiftung bei Warmblütern auf die

grössere Venosität des Blutes zu beziehen, wie na-

mentlich die auffällige Dyspnoe, doch müssen für andere

paralysirende Effecte des Giftes auf centrale Theile des

Nervensystems als Ursache angenommen werden, und

auch das Herz scheint nicht unaflicirt zu bleiben. Bei

Fröschen erlischt die Reizbarkeit des Gehirns früher

als die des Rückenmarks, während die der Reizbarkeit

der peripheren motorischen und sensiblen Nerven lange,

die der Muskeln am längsten erhalten bleibt. Directe

Application auf Muskeln führt zu abnormer Steifigkeit

und Contractiou. Riciu ist giftiger und scheint den

Darm stärker zn irritiren.

Bei Fröschen bewirkt 0,1—0.12 pr. Kilo vorüber-

gehende Apathie und Schwäche, mit Sinken der Tem-
peratur verbunden, 0,2—0,25 in '/a Stde. Cessiren der

Willkürbewegung und Athmung, nach 1 Stde. Abnahme
der Reflexe und der Energie des im Rhythmus nicht

veränderten Herzens, in 1'', Stdn. diastolischen Herz-

stillstand. R. eseulenta ist etwas empfindlicher als R.

temporaria. Ricir. wirkt ähnlich, aber langsamer und
erzeugt mitunter Convulsionen. Bei Fischeu wirkt

Crotin doppelt so giftig wie bei Fröschen und ruft

Lähmung und Dyspnoe hervor. Das Bild der Vergif-

tung bei Warmblütern stellt sich bei nicht tödtlichen

Dosen (0,02 - 0,04 subcutan pr. K. beim Kaninchen)
durch Trägheit, Schwäche und Appetitverlust dar, dazu
tritt nach letalen Dosen in 4— (» Std. Albuminurie, in

1—2 Tagen grosse Schwäche, Inspirationsdyspnoe und
Lähmuug bis zum Eintritte von Respirationsparalyse,

die durch künstliche Athmung nicht verhindert werden
kann. Bei Kaninchen (nicht bei anderen Thieren) tritt

Ilaemoglobin oder auch Methämoglobin im Harn auf. Vom
Magen aus werden weit grössere Dosen ertragen; intra-

venös bedarf es beim Kaninchen zur Tödtung ge-

ringerer, beim Schweiue derselben Giftmeuge wio

subcutan.

Ausser der entfernten Wirkung hat Crotin auch

locale entzündliche Action, dio bei subcutaner Appli-

cation und auf der Bindehaut sich kundgiebt. Auf

den Blutdruck wirken kleine intravenöse Dosen vor-

übergehend, grosse dauernd herabsetzend, letztere unter

Abnahme der Pulsfrequenz. Der Effect hängt zum
Theil von einer Wirkung auf das Herz ab, dessen Di-

astole verlängert wird. In manchen Fällen werden
Vermehrung der Thränen- und Speichelsecretion und
vor dem Tode mitunter Krämpfe beobachtet. Als Sections-

befund wird Hyperämie der Leber, der Nieren und des

Darmtractus, Ecchymosen in und unter der Mucosa
ventriculi et intestini, unter Pcri- und Endocard und
in den Lungen, blutfarbigo Flüssigkeit im Herzbeutel,

in den Pleuren und in der Bauchhöhle angegeben;
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Thrombosen sind im Darm wenig verbreitet, deutlicher

in Leber und Lungen; Rigor mortis tritt sehr früh-

zeitig auf.

31. Urabclliferac.

Walsh, David, Notes on two cases of dermatitis from

contact of the plant Angelica. Lancct. Juli 3. p. 18.

Waith theilt zwei Fälle von Dermatitis infolge
Contacts mit dem frischen Safte von Angelica
mit, wo bei der Einsammlung von „Cows parsley"

Blasen auf dem Vorderarm sich entwickelten, die in

dem einen Falle bei Behandlung mit Zinksalbe in we-

nigen Tagen verschwanden, in dem zweiten mit hefti-

gem Schmon und .Jucken verbunden waren und erst

nach einigen Wochen heilten. Nach W. soll es sich

um Archangelica officinalis handeln, deren Stiele zu

Confect (verzuckert) dienen.

32. Onagrariaccac.

0 Ii ver (New-t'astle-upon Tyne), Poisoning caused

by eating the hairy willow herb (Kpilobium hirsutum).

Brit. med. Journ. Sept. 18. p. 707.

Als bisher nicht bekannte Giftpflanze ist Kpi-
lobium hirsutum L. zu nennen, indem das Kauen
der grünen Theile und der purpurroten Blnmen bei

einem 3jährigen Knaben Bewusstlosigkcit und Convul-

sionen mit Contraction der l'upillc und Auftreibung

des Abdomens hervorrief. Magenspülung uud Einsprit-

zung von Bromkaliumlösung (0,5) in den Magen und
Ricinusöl beseitigten die Anfälle und Bewusstlosigkcit,

doch blieb noch bis zum folgenden Tage Schläfrigkeit

zurück, die möglicher Weise aber dem Bromkalium zuzu-

schreiben ist

33. Thynielacaceae.

Moellcr, Jos. (Uraz), Lignum Alois und Linaloe-

holz. Sep.-Abdr. aus Pharm. Post. 8. 40 Ss.

Moeller weist nach, dass das in Ost- und Hinter-

indien benutzte Aloi: holz von Aquilaria- Arten ab-

stammt. Häufiger als dieses scheint ein ostasiatisches

Aloeholz nach Kuropa gekommen zu sein, dessen Ab-
stammung nicht feststeht : vielleicht stammt es von
der Leguminose Aloöxylon Agallocha, wahrscheinlicher

aber von der Tbymelacacec Gonostylus Miquclia-
nus. Characteristisch für das Aquilariaholz sind die

intraxylärcn Phlocmstränge ; das zweite Alocholz ist

viel härter und hat einen verschiedenen . Bau. Die

aromatischen Stoffe im Aquilariaholz sind das Produc-t

einer Altcrsdegencratiou; sie treten zuerst als allge-

meiner Zcllinhalt auf und führen schliesslich zur Zer-

störung der Zellmembranen und damit der Holzsub-
stanz. Als Linaiocholz kommen zwei Arten Hölzer

in den Handel, das eine aus Mexikr., das andere aus
Französisch Guyana. Das mexikanische, aus dem in

seiner Ueimath und in Kuropa das echte Unalocholzül
destillirt wird, stammt von Bursera Dclpcchiana Poiss.

und B. Aloexylon Kngl., vielleicht auch von anderen
Burseraorten. Das ätherische Oel entwickelt sich als

allgemeiner Zellinhalt in ringförmigen Schichten, wobei

mitunter, bei B. Aloexylon regelmässig, Easerabschnitte

zu Schläuchen erweitert werden. Das ein ähnliches

Destillat liefernde Linalocholz von Cayenne, i>t identisch

mit »Licari"
4

oder .Bois de rose fcmcllc" und stammt
von einer Lauracee, wahrscheinlich Ocotea caudata Mez.

Das Oel entsteht wie Campher- und Sassafrasöl in zer-

streuten Schläuchen, woraus sich die weit geringere

Ausbeute dem mexikanischen Linaiocholze gegenüber
erklärt.

34. CaeUceae.

1) Kl Iis, Havelock, A note on the phenomena of

mescal intoxicatiou. Lancet, June 5. p. 1540. — 2)

Pilcz, Alexander, Uebcr Pellotin. Wien. klin. Woch.

No. 48.

Nach El Iii (1) können bei dem Meskalrausehe

(Ber. 1895. 1. 420. 1890. I. 35fi) ausser den bei den

amerikanischen Prüfungen hervortretenden gastri>chcn

Störungen (Nausea) als unangenehme Nebeneffecte auch

solche motorischer Coordination und respiratorische

Störungen, in Brustbeklemmung und oberflächlicher

Athmung mit Seufzen bestehend, und neben den Gr-

sichtshallueinntioneu auch solche des Geruchssinnes

und eine Steigerung der Empfindlichkeit des Hörnerven

(möglicherweise auchGefühlshallucinatiouen) vorkommen.

E 1 1 i s bezieht die sensoriellen Störungen auf Erschöpfung

des sensorischen Apparats, da dieselben Erscheinungen,

iu leichterem Grade auch die Visionen, auch bei Neur-

asthenie beobachtet werden. Auch die Empfindung-

nerven sind nicht intact, wie die vorhandenen anbe-

stimmten Sensationen der Haut und die Berührung der

Haut sehr unangenehm empfunden wurde. Gelegent-

liche Irritation der Haut steigerte die Reizbarkeit des

Acusticus uud die Visionen, in deren Mannigfaltigkeit

uud Schönheit der Reiz zum Genüsse der Mescal

Buttons liegen muss, da eigentliche Berauschung nicht

stattfindet und das intellectuclle Frtheil ungetrübt

bleibt.

In dem Selbstversuche von El Iis trat nach dem

Entnehmen eines Aufgusses von 3 Mascal Buttons iu

1 ständigen Intervallen kurz vor der dritten DosL> g>

ringe Schläfrigkeit, dann die Empfindung ungewöhnlicher

Energie und Intelligenz auf, ausserdem Steigerung der

Muskelreizbarkeit wie nach einer durchwachten Nach*,

und geringe Abnahme der Pulszahl, die 1
, Stumlr

nach der 3. Gabe auf 48 fiel und nach weiteren ivti

Stunden wieder auf die Norm (72) stieg. Kopfw.-h

kam in der ganzen Dauer der Wirkung nicht vor, viel-

mehr verschwand bestehende Cephalalgie rasch. Da-

gegen stellte sich 1 Stunde nach der 3. Dose leichte-.

Ohnmachtsgefühl und f'oordinationsstörung, auch Nauwa

ein, welche im Bett verschwand, während leicht«

Zuckungen in den grossen Muskeln der Beine und die

Visionen, welche zuerst 3«
2 Stunden nach der letzten

Dosis eintraten, noch 7'
2 Stunden, wo ruhiger Schla!

eintrat, anhielten.

In Bezug auf die Farbenerscheinungen im

Mescalrausche unterscheidet El Iis das Farbenstbtn.

das zuerst eintritt, wo die direet gesehenen Gegenstände

anfangs violett, später grün und goldgelb, die nicht in

der Sehlinie liegenden wie bronzirt erscheinen, uud die-

hauptsächlich bei geschlossenen Augen, im Dunkeln

aber auch in geringerem Maasse bei geöffneten Aug^a

beobachteten kalcidoscopischcn Farbenspiele. E. sucht

die Ursache beider theils in Pupillenerweiterung, die

nach den amerikanischen Beobachtungen im Mescal

rausche constant ist, theils in visueller HyperästheMi"

und Erschöpfung, da ganz analoge Erscheinungen nach

langer Anstrengung der Augen herbeigeführt werdet

Sehr interessant waren die Beobachtungen bei

Gasbeleuchtung, indem die Lichtstärke ausserordent-

lich gesteigert und die Schatten vorwaltend violett gefärbt

waren, so wie bei elektrischem Licht, wo die Gegen-

stände in eigenthiimliehcr wogender Bewegung zu sein

uigmzed by Google



Hube mann, Pharmacolooie und Toxioolooie. 405

schienen. Leichtes Farbenseben hielt auch noch ein

paar Stunden nach dem Erwachen an.

Nach Versuchen in der Wagner'sehen psychiatri-

schen Klinik bezeichnet Pilcz (7) das Pellotin als

brauchbares Schlafmittel, das zu 0,02 subcutan

b'.'i absoluter, aber reiner Agrypnie iu fast 50 pCt.

der Fälle nach 1— 1'
2 Stunden auftretenden und die

Nacht hindurch anhaltenden Schlaf, in mehr als "4

nthrstündigen Schlaf bewirkt, nur bei etwa 20 pCt.

uhn« Effect blieb. Subjective Beschwerden oder Collaps

kimcu niemals vor.

35. LeguminosM.

1) Gorter, K., Ueber die Bestandtheile der Wurzel

»<w Baptisia tinetoria. K. Br. 8. 70 Ss. Diss. Mar-

burg. — 2) Plügge, P. C, Cytisine als geneesmiddel.

NeMrL Weckbl. voor Geneesk. April 18. p. 540.

Ohne Bedeutung.) — 3) Rauwerda, A., Voortgesette

•nderxoekingen over het voorkomen van cytisinc in

urschilleude Papilionaceae. NieuwTüdschr. voor Pharm.

IX. p. 853. — 4) De Vrij, J. E., Over de therapeu-

tische aanwendning van glycyrrhiziue. Nederl. Weekbl.
May 22. p. S64. — 5) Mäcphcrson, J. S., (Uganda),

Penning from eating root of scarlct runner bcan.

Lasest Febr. 20. p. 519. (Vergiftung einer grösseren

Anzahl von Sudankriegern und ihren Weibern und
,

;u.uVliträgern durch theils rohe, theils geröstete Wur-
zeln, durch heftiges Krbrechcn, Schwindel und Prostra-

tion characterisirt: die Pflanze war aus Londoner Samen
gezogen und die Samen ohne Schaden genossen.) —
t) Thompson, William, (Bradford), Case of copaiva

p- isoning. Brit. med. Journ. Febr. 27. p. 522. (Roseola

mit Gesichtsschwellung nach 3 wöchigem Gebrauche von

Smal täglich 0,5 Oleum Copaivae in Kapseln, Puls-

beschleunigung ohuc Temperatursteigerung; kein Eiwciss

:ra Harn.)

Gorter (1) bestätigt die Angabe von Plügge
(Ber. 189(5. L 357), dass der von v. Schroeder für

eine eigentümliche Pflanzenbase gehaltene, Baptitoxin

genannte Stoff in Baptisia tinetoria mit Cvtisin
identisch sei. Dieses findet sich auch in der Wurzel,

jedoch nur zu etwa 0,022 pCt. und kann auch in den

in Handel befindlichen Fluid-Extracten und im Bap-
tisin vou Parke, Davis und Merck nachgewiesen
werden. Die brechenerregendc Wirkung der letzteren

kann vielleicht auf das Tytisin zurückgeführt werden,

dagegen nicht ihre schon bei 0,1 hervortretende cathar-

tische Action, da sie nur 0,17 pCt. Cvtisin enthalten.

Das neben dem Alkaloide in der Baptisiawurzcl ent-

haltene Glycosid Baptisia, das sich hvdrolvtisch nach
der Formet C^H^O.« + 4H20 = CMH 120« + 2C«HM0(

in Baptigenin und Rhamnosc spaltet, besitzt keiue gif-

tigen Eigenschaften.

Rauwerda (3) hat Cytisin in einer grösseren

Anzahl bisher un untersuchter Samen von Papilionacecn

nachgewiesen; nämlich in 35 Spccies von (ienista (nur
G. scoparia lieferte negatives Resultat), in 4 Arten
Thermopsis, iu Sophora tetraptera, Colutea orientalis

(«; andere Species enthielten keüi Cytisin). Lotus sua-

veolens (28 andere liOtusarten waren nicht cystisin-

haltig), und Cytisus canariensis. In 5 Cytisusarten

(C. albus, spinosus, tilipes. leucanthus und eiliatus) war
ein Alkaloid vorhanden, das die Van de Moer'sche Re-

action nicht gab. Als nicht cytisinhaltig erwiesen

sich ausserdem Abrus precatorius, Crotalaria incana,

Pocockia cretica und Sicurigera coronilla.

De Vrij (4) empfiehlt Pastillen mit Glyoyr-
rhi/.in (mit oder ohne Zusatz von Codein) gegen Husten
und Bronchialcatarrh.

c) Thierstoffe und deren Derivate.

I. Mollusca.

Button, Edward (Liverpool), A case of poisoning

by oysters. Lancet. April 24. p. 1177. (Intensive

Gasträlgie 2 Minuten nach dem Essen von 3 Austern,

ungeachtet der Anwendung von Opium 2 Tage anhaltend,

mehrmaliges spontanes Erbrechen, Collaps: keine Diar-

rhoe: Genesung erst am 5. Tage.)

2. Crust&ceae.

Hirschberg, E., (Landsberg a. Warthe), Idiosyn-

crasic gegen Krebse. Therap. Monatsh. März. S. 175.

(Hochgradige Urticaria mit Digestionsstörung, geringem

Fieber und intensivem Juckreiz und Schlaflosigkeit;

Juckreiz auf 3proe. Menthollösung und Kohlensäurebäder

schwindend; im Harn geringe Mengen Kiweiss).

3. Insccia.

1) Böhm, R., L'eber das Gift der Larven von

Diamphidia locusta. Arch. f. exper. Pathol. Bd. 3S.

S. 424. — 2) Starke, Franz, l'eber die Wirkungen
des Giftes der Larven von Diamphidia locusta (Pfeilgift

der Kalacharis). Kbcnd. S. 428. (Leipziger pharmacol.

Laboratorium.) — 3) Langer, Josef. lieber das Gift

unserer Honigbiene. (Pharmacol. Institut der Deutschen

Universität zu Prag.) Arch. f. exp. Pathol. Bd. 38.

S. 381. — 4) Phisalii, C, Antagonismc entre lc

veniu des Vespidac et eclui de la vipere: le premier

Vaccine contre le second. Compt. rend. T. 125. No. 27.

p. 977.

Ueber Eigenschaften und Wirkung des Gif-

tes der Larven des südafrikanischen Käfers Diam-
phidia locusta (Ber. 1S94. I. 434) liegen genauere

Studien von Böhm (I) und Stare ke (2) vor, wonach

dieses unzweifelhaft als ein örtlich irritirendes und

gleichzeitig im Blute die Erythrocyten auflösendes Gift

erscheint. Von dem ebenfalls durch Toxalbuminc wir-

kenden Schlangengift unterscheidet es sich besonders

durch den späten Eintritt der entfernten Vergiftungs-

erscheinungen, selbst bei intravenöser Injection, von

den anderen irritirenden Giften dadurch, dass zu den

gewöhnlichen Erscheinungen der Entzündung sich rasch

Auflösung der Blutkörperchen gesellt, die zu einer Durch-

tränkung des Gewebes mit einem von aufgelöstem Blut-

farbstoff gleichmässig roth gefärbten Transsudate führt,

und dass die Wirkung des Entzündungsreizes sich, vom

Unterhautzellgewebe auf weite Strecken, z. B. bei Appli-

cation an der Brust oder am Abdomen durch die Mus-

keln und Fascien bis in die gedachten Körperhöhlen,

fortpflanzt, was sich wahrscheinlich dadurch erklärt,

dass der Giftstoff unverändert mit dem Lymphstrom

weiterverbreitet wird. Die wesentlichste Vergiftungs-

erscheinung ist Hämoglobinurie, die bei subcutaner

Application in 8—4 Stunden auftritt und welcher die

bekannten hämoglobinurischen Veränderungen der stets

stark blutreichen Nieren entsprechen, von dereu secer-

nirendem Abschnitte jedoch in auffälliger Weise die

tilomeruli betroffen sind.

Nach Böhm existirt das Gift nicht in den Cocon-
schalen und Häutchen, welche die von den Kalahari-

Buschmännern zum Vergiften von Pfeilen benutzte Chry-
salidc umgeben, ebenso wenig in den völlig ausgebil-

deten Käfern. In den trockenen Larven behält es bei
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guter Aufbewahrung seine Artivität mehrere Jahre.

Man erhält es leicht in hellgelber, sauer rcagirender,

wässeriger Lösung, wenn man die Larven einige Zeit in

destillirtem Wasser maeerirt. Aus dieser Lösung, die

durch Versetzen mit geringen Mengen Chloroform halt-

bar gemacht werden kann, wird es durch Kochen oder
Alcohol flockig gefällt, auch kann man es mit Ammo-
niumsulfat aussalzen. Die Lösung giebt die gewöhn-
lichen Eiweissreactioncu. Von dem Gifte kann schon

das Macerat einer einzigen oder einer halben Larve ein

Kaninchen in 7 Stunden tödten. Der Tod erfolgt in

den aeutesten Fällen ohne Vorausgehen besonderer

Störungen, mit Ausnahme von Anorexie, uuter schwachen
Zuckungen und allmäligem Erlöschen der Athmung,
vereinzelt unter heftigen Convulsionen oder nach voll-

ständiger Anästhesie. In der Kegel kommt es in 4 bis

10 Stunden zu deutlicher Hämoglobinurie, bei längerem
Verlaufe bei Hunden und Katzen auch zu Icterus.

Tauben sterben nach subcutaner Kinführung schon in

70 Minuten, bei interner Einführung wird das Gift der

Larven zerstört. Die örtlichen Veränderungen beschrän-

ken sich bei Warmblütern, wenn der Tod in 12—4S
Stunden erfolgt, auf diffuse, blutig-ödematösc Infiltration,

bei langsamem Verlaufe kommt es zu ausgedehnten
Abscesscu. Das Larvengift löst bei directem Contact

mit Blut die Erythrozyten auf, wirkt rasch sistirend

auf die Flimmerbewcguug und bewirkt bei Application

in den Conjunctivalsack wie Abrin typische Bindehaut-

entzündung, ohne dass es danach zu Hämoglobinurie
kommt.

Nach Versuchen von Langer (3) ist das Gift der

Honigbiene nicht, wie meist angenommen wird,

Ameisensäure, obsehon solche bestimmt in dem genui-

nen Gifte vorhanden ist, wie die Reaction von dessen

Destillat mit Sublimat, Quecksi Ibernitrat und Silber-

nitrat beweist, und das eigentliche active Princip in

Lösung hält, sondern eine Base, deren essigsaure Lö-

sungen mit verschiedenen Alkaloidreagentien (Jodqueck-

silberkalium, Phosphorwolframsäurc, Jodjodkalium, Ka-

liumcadmiumjodid, Kaliumwismutjodid, Tannin, Pikrin-

säure; auch mit Miller
1

» Reagens, jedoch ohne Roth-

färbung) Trübung und Niederschläge giebt. Von der

Basis genügt schon ein Tropfen einer '/i,proc. Lösung,

was einem Gehalte von 0,04 mg natürlichen Bienengiftes

entspricht, um, auf die Bindehaut eines Kaninchens ge-

träufelt, reichlichen Lidschlag. Lidschluss, Thränenfluss,

Hyperämie und Chemosis mit nachfolgender reichlicher

Eiterbildung im ("onjunctivalsacke und Bildung crou-

pöseu Belags, somit dasselbe Bild wie ein directer

Bienenstich in die Conjunctiva hervorzurufen. Dass die

Ameisensäure nicht das active Princip ist. ergiebt sich

vor allem daraus, dass beim Abdestilliren der Säure

das Destillat nur leichte Hyperämie, der Rückstand

dagegen die typische Reaction seitens der Conjunctiva

hervorruft. Ferner geht dies daraus hervor, dass eine

1 proc. wässerige Lösung des natürlichen Bienengiftes

zwar nicht mehr, wie concentrirte Lösungen constant

thun, sauer reagirt, aber die typischen Effecte hervor-

bringt, und dass dies auch der Fall nach Neutralisiren

mit Natriumbicarbonat ist. Auch sorgfältig getrocknet«

Bienenstacheln, bei denen die Ameisensäure durch Ver-

dunsten geschwunden ist, behalten ihre Giftigkeit. Beim

Menschen ruft verdünnte Ameisensäure inoculirt nur

Schmerz und unbedeutende Quaddeln hervor, nicht aber

die charactcristischen Zeichen des Bienenstichs.

Genauere ehemische Untersuchungen konnten mit

der activen Base nicht gemacht werden, trotzdem viele

tausend (25000) Bienen das Material zur Herstellung

lieferten. Bezüglich der Wirkung ist hervorzuheben,

dass es hemmende Wirkung auf die Entwickelung voo

Stnphylococccn besitzt, jedoch nicht bactericid wirkt.

Das Gift ist gegen thermische und chemische Einflüsse

wenig empfindlich, so dass die active Lösung durch

2 stündiges Kochen und durch 24 stündige Einwirkung

von Säuren oder Alkalien nicht inactiv wird. Beim

Stehen an der Luft wird 2 proc. Lösung unter reich-

licher Entwickelung von Bacterien und Coccen in

4 Wochen bedeutend in ihrer Wirkung abgeschwächt;

Fäulniss zerstört das Gift vollständig.

Auf die unversehrte Haut wirkt das natürliche

Bienengift und 2 proc. Lösung der Base absolut nicht

irritirend, wohl aber auf die Schleimhaut der Nase und

des Auges. Bei Einführung mit Nadeln oder bei Ein-

bringung in Ritzwunden bewirkt es nach Art der difhi-

sibelu Reizstoffe locale Necrose, in deren Umgebung

Rundzelleuinfiltration, Oedem und Hyperämie hervor-

treten. Intravenös applicirt ruft das Gift zuerst starke

Senkung des Blutdruckes mit Pulsverlangsamung her-

vor, später folgen starke Blutdrucksteigerung und wieder-

holte Anfälle clonischer Zuckungen, Trismus, Nystag-

mus und Emprosthotonos, schliesslich Parese und Ath-

mungsstillstaud. Die bei der Section zu constatirende

Auflösung der rothen Blutkörperchen (lackfarbeues Blut,

das nur wenig erhaltene Erythrocyten , dagegen viel

gelösten Blutfarbstoff und Methämoglobin enthielt,

diffuse hämorrhagische Imbibition in Endocard, Nieren

und anderen Körpertheilen) weist in Verbindung mit

der local irritirenden Action auf eine Analogie mit

Schlangengift hin.

Das Bienengift ist ein Secret der Giftdrüse, da sich

in keiuem anderen Theile des Thieres ein ähnliches Gilt

findet. Schon bei der ausschlüpfenden jungen Biene

ist ein sehr wirksames Gift in der Giftblasc vorhanden.

Dass bei den Bienen der Stachel uud seine Adnexa in

der Stichwunde zurückbleibt, während Wespen, Hummeln
und Hornissen ihn zurückziehen, ist nicht aus dem

Mangel der Widerhaken bei diesen zu erklären, sondern

beruht theils auf der kürzeren und stumpferen Spitze,

theils auf der kräftigeren Entwicklung des Muskclappa-

rates und dem festeren Zusammenhange der Stechorgane

mit dem Abdomen. Das frisch entleerte Gifttropfeben

der Biene ist wasserklar, reagirt constant sauer, schmeckt

bitter, riecht aromatisch uud hat ein spec. Gewicht von

1.1313. Das Gewicht eines Tröpfchens schwankt zwischen

0,2 -0,4 mg. etwa Vsoo des Körpergewichts entsprechend.

Das aromatische Princip ist für die Toxicität irrelevant.

Nach Phisalix (4) enthält das Gift von Vespa
Crabro eine gegen Viperngift immunisirende Sub-

stanz, die weder ein Alburainoid noch ein Alkaloid ist.

durch Erhitzen auf 120° nicht zerstört wird, in Alcohol

und Chloroform sich löst und theilweise durch Porcellan-

filter zurückgehalten wird. Das ungekochte Gift wirkt

nur retardirend auf den letalen Effect des Viperngiftes

und bedingt starke örtliche Schwellung und Hautnecröse,

während Glycerinextract weit stärker immunisirt und

nur schwach local entzündlich wirkt.

4. Pisces.

l'hisalix, Proprii'tes immunisantes du serum d'au-

guille eontre le venin de vipere. Compt. reud. T. 1 2:1.

p. 1305.

Phisalix hat gefunden, dass das in seiner Giftig-

keit an das Viperngift, besonders auch in Bezug auf
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die dadurch herbeigeführte Hypothermie, erinnernde

Aalbluts erurn, aut 58° erhitzt, seine Toxieität ver-

liert und inoculirt Thieren Immuuität gegen tödt-

liebe Dosen Viperngift, wenn dieses 15—18 Std.

später injicirt wird, macht. Die Immunität ist nicht

.lauernd. Aebnlich immunisirend wirkt das in Wasser
löslich gebliebene, wahrscheinlich aus Albumose, Dia-

«.use oder Peptonen bestehende, einige Wochen unter

Alcobol aufbewahrte Alcoholpräcipitat des Aalblut- und
i» Vipernserums selbst.

5. Amphibia.

Phisalii, C, Action physiologique du venin de

StUmandr« du Japon (Sieboldia maxima). Attenuation

fix la chaleur et vaccination de la greuouille contre

ce »enin. Compt. rend. T. 125. No. 2. p. 121.

Nach Phisalix ruft das Gift des Riesensala-
mauders von Japan örtliche Entzündung mit starkem
Oedcm und kleinen Blutergüssen und bei Warmblütern
sogar schliesslich Necrose der Haut hervor und bewirkt

gleichzeitig Lähmung, die, zuerst central, auch rasch

auf die Nerven übergreift. Der Herzstillstand ist diasto-

lisch. Durch 20 Minuten dauerndes Krwärmen auf 50°

geht die centrale Wirkung, durch Erhitzen auf CO 0 die

ganze Giftwirkung verloren. Das auf 60° erhitzte Gift

wirkt immunisirend. Oxydation an der Luft und Fällen

nit Alcohol wirken in gleicher Weise wie Erhitzen

nf 60».

6. Keptilia.

1) Fräser, Thoraas, Remarks on the antivenomous
properties of the bile ot serpents and other animals,

ind an explanation of the insusceptibility of auimals

la the poisonous action of venom iutroduced into the

»tomach. Brit. med. Journ. July 7. p. 125. — 2)

Keatinge, H. P. und M. A. Ruffcr, A casc of suake

Ute. treated with antivenomous serum. Ibid. Jan. 2.

p. 9. (Vergiftung eines lÜjäbr. Mädchens durch den
Biss einer ägyptischen Cobra am Vorderarm; anscheinend
günstiger Effect nach Einspritzung von 20 cem Calmctte-

schen Serums 4 Stundcu nach dem Bisse, wonach das

Cnma sich in einigen Stunden besserte; an der Biss-

stelle trat später Eiterung, wohl in Folge des örtlich

applicirten Nilschlammes, ein.) — 8) Santesson, C.

EL, L'eber das Gift des Heloderma suspectum. Festband
des Nord. med. Ark. No. 5. — 4) Derselbe, Re-

searches in regard to the venom of the Heloderma sus-

pectum, Copc. Amer. Journ. of Pharm. Aug. p. 391.

Nach Fräser (1) besitzt die Galle der Gift-

>chlaugen ausgezeichnete antidotariscbc Wir-

kung gegen Schlangengift, auch kommt dieselbe Wir-

kung in etwas geringerer Weise der Galle nicht giftiger

Sehlangen und in weit schwächerem Maasse der Galle

von Säugethieren (Ochs. Kaninchen, Meerschweinchen)

zu. Der Grad der Wirksamkeit entspricht bei den drei

genannten Categorien völlig der Resistenz gegen

Schlangengift, insofern Giftschlangen gegen solche bei

jeder Eintühningswcise, ungiftige Sehlangen fast immun

sind, während Säugcthiere nur Immunität bei interner

Application besitzen. Dass das l'nwirksnmbleiben

selbst der lOOOfach letalen Menge von Schlangengift

bei Einfuhrung in den Magen, abgesehen von der Nicht-

resorption durch die Magenschleimhaut, auch von der

Einwirkung der Galle abhängt, steht zu vermuthen, da

Magensaft das Gift nicht destruirt.

Das antidotarische Vermögen der OcbsengaUc ist

etwa "Oroal geringer als der am stärksten antidotarisch

wirksamen Galle einer Giftschlange, bei welcher schon

eine geringere Menge als die des Giftes bei 10 Minuten

langem Contact zur Lebensrettung hinreicht.

Mischt man das Gift der afrikanischen Naja Haje

in einer die für Kaninchen minimal letale Dosis etwas

überschreitenden Menge (0,25 mg pr. Kilo) mit der Galle

derselben Schlangenart und injicirt nach 10 Minuten
langem .Contact die in Wasser gelöste Mischung, so

tritt der Tod nicht ein, wenn mau 0,1 mg Galle und
mehr pro Kilo verwendet. Von Klapperschlangengalle

sind 0,8, vou der Galle von Vipera arietaus 1 mg per
Kilo nötbig. Bei gleichen Mengen des Giftes der Cobra
di Capelle sind 0,11 mg Klapperschlaugengalle, 1 mg
Galle der afrikanischen Cobra und .'1 mg der Puffottcr

pro Kilo erforderlich; aber 6,5 mg (falle einer ungiftigen

Schlange und 20 mg und darüber Ochsengalle.

Die Anwendung der Galle von Giftschlangen, local

applicirt und intern gegeben, ist in Afrika als erfolg-

reich bekannt, würde aber für die Therapie des Schlangen-

bisses noch mehr Bedeutung besitzen, wenn nicht die

Subcutauiujection grösserer Mengen Galle wegen deren

Giftigkeit unthuulich wäre. Vielleicht gelingt es, das

active Antidot vou den giftigeu Gallensäuren zu trennen,

da es nach Fraser's Versuchen sich nicht in Alcohol

löst und durch Extraction des in Alcohol Unlöslichen

mit Wasser ein die Galle selbst 25 mal an Activität

übertreffendes Product erhalten wird. Ob die Galle

auch die wie das Schlangengift vom Magen aus unwirk-

samen Toxine des Tetanus und der Diphtherie in

gleicher Weise wie jenes beeinflusst, bleibt zu ermitteln.

Die in den südwestlichen Gebieten der Vereinigten

Staaten und in Mexico einheimische Eidechse Helo-
derma suspectum Cope besitzt gefurchte Zähne und
am Unterkiefer belegene Giftdrüsen, deren Secret den

Biss giftig macht, weshalb das Thier in seiner Heimath,

wo man es als „Escorpion* oder „Gila monstre"
(Ungethüm des Gilaflusses) bezeichnet, sehr gefürchtet

wird. Die Giftigkeit des alkalisch rcagirenden, schwach
nach Heliotrop riechenden Secrets ist von Santesson
(3 u. 4) bestätigt. Das Gift schliesst sieh dem Schlangen-

gifte nahe an, doch ist die locale Wirkung, die sich durch
Oedem, Blutung, Missfärbung uod Brüchigkeit der

Musculatur zu erkennen giebt, geringer und fehlt manch-
mal. Bei Fröschen bewirkt es centrale und periphere

Paralyse und tödtet durch Einwirkung auf das Herz,

dessen Ventrikel blass und blutleer wird, bei Säuge-

thieren, wo Lähmungserscheinungen prävaliren. erfolgt

der Tod durch Lähmung des Athmuugscentrums. Mit

dem Schlangengifte theilt es eine cigenthümliche Wir-

kung auf die rothen Blutkörperchen, denen es sphärische

Form verleiht, ohne sie gelatinös oder viscös zu machen
oder sie zur Abgabe vou Hämoglobin zu veranlassen.

Erhitzen auf 110° und darüber vernichtet die Giftigkeit

des getrockneten Helodermagiftes; mehrmaliges Kochen
im Reagensglase mit oder ohne vorherige Ansäucrung
mit Essigsäure vermindert die Activität nicht. Beim
Kochen der Lösung und beim Fällen mit Alcohol geht

das Gift ganz in den Niederschlag über, aus dem es

mit Wasser extrahirbar ist. Ob es sieh um Eiweiss-

k :>rper oder um eine basische Substanz, wofür der Um-
stand, dass die Giftlösung mit verschiedenen Alkaloid-

reagentien Niederschlage giebt, spricht, bleibt zu

ermitteln. Handelt es sich um einen Proteinkörper,

so ist es kein genuiner Eiwcisskörper, sondern gehört

zu den Nucleiusubstauzcu oder Globulinen, während
eigentliches Pepton nicht vorhanden ist.

7. Avos.

Worrall. E. S., Case of poisoning from eating

turkey. Brit. med. Journ. Apr. 3. p. 843. (Erkran-

kung dreier Erwachsener und dreier Kinder nach dem
Genuss von Puterbraten, der beim Braten unangenehm
roch; in allen Fällen Erbrechen, Leibschmerzen und
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Diarrhoe, bei einer Erwachsenen unter Collaps uud
Coma von 31 Stunden tödtlich verlaufend. Die Scction

wies ausser alter Verdickung der Mitralklappen, etwas
Lungenödem, Uedem der Plexus choroidei und Petechien
im Magen und im Darm auf.)

8. Mammalia.

1) Schreiber und Waldvogel, I'eber Sanose,

ein neues Eiwcisspräparat. Dtsch. med. Wochenschr.
Thcr. Beil. No. 9. S. 65. — 2) Hedden hausen,
Georg, Uebflf einige neue Kiweissstoffe. 8. 37 Ss. Diss.

Güttingen. (Enthält die in vorstehender No. mitge-
teilten Beobachtungen und Versuche.) — 3) Bogo-
molow, Th. J. und N. J. Wassilieff, Carminsäure
als differentielles Reagens für verschiedene Eiweissarten.

Petersb. med. Wochenschr. No. 91. S. 294. — 4)
Sack, Arnold, Ueber die therapeutische Vcrwerthung
des Adeps lauae der Norddeutschen Wollkämmerei in

Bremen. Monatsh. f. pract. Dcrmatol. S. 860. — 5)
Aufrecht (Berliu), Ueber Alapurin der Norddeutschen
Wollkämmerei. Dtsch. med. Wochenschr. Ther. Beil.

No. 5. S. 34. (Neue Untersuchungen über die chemi-
schen und physicalischen Eigenschaften des früher als

Adeps lanac im Bändel vorhandenen Products.) — 6)

Lifschütz, J. (Berlin), Zur Prüfung des gereinigten

Wollfetts. (Aus dem chemischen Laboratorium der
Lanolinfabrik von Benno Jaffe* und Darmstaedtcr.)
Ebendas. No. 6. S. 44. (Ueactioncn des gereinigten

Wollfetts.) — 7) Bickel, Adolf, Action de la bile et

des sels bilinires sur le svst'-mc nerveuse. Compt. rend.

T. 124. No. 13. p. 702. - 8) Kohn, Siegmund,
Klinische Erfahrungen über den Barnstoff als Diureti-

cum. Ztschr. f. Beilkd. Bd. 17. S. 395. — 9) Beckert,
Carl, Ueber die klinische Verwendbarkeit des reinen

Harnstoffes als Diureticum. Prag. med. Wochenschr.
No. 2. 3. 5. S. 18. 27. 53. — 10) Werbitzky, M.,

Zwei Fülle von Tabes dorsalis mit Sperminum Poehl

behandelt. Dtsch. med. Wochenschr. Therap. Beil.

No. 9. S. 67. (Aus der Klinik von Popoff in St.

Petersburg.) — 11) Hirsch, G., Beitrag zur Organ-
therapie. Sperminum Poehl. 8. 16 Ss. St. Peters-

burg. — 12) Poehl, Alexandre, fiffets physiologiques

et therapeutiques de la spermine. Compt. rend. T. 125.

No. 23. p. 959. (Weitere Empfehlungen des Mittels

als die Oxydation fördernd bei Autoinfcctionen, wah-
rend es bei intestinaler Autointoxication ohne Wirkung
ist.) — 18) M. (St.), Wurstvergiftung. Therap. Monatsh.
Juni. S. 842. (Vergiftung von drei Personen durch
gut durchgekochte Gothaer Brühwürste, in dem einen
Falle mit einem Ohnmachtsanfall beginnend, dem
Magenschmerzen, Ucbelkeit und Erbrechen und später

hysterische Krämpfe folgten: in einem 2. Falle mit
Trismus, klon. Zuckungen, Kältegefühl und Kriebeln
in den Bänden verlaufend: gastrische Erscheinungen in

2 Fällen; bei allen nach einigen Stunden unruhigen
Schlafes heftige Kopfschmerzen und Flimmern vor den
Augen, im Laufe des Tages unter Antipyringebrauch
schwindend.) — 14) De Haan, Een geval van ver-

giftiging door het gebruik van gekookte lever. Nederl.

Weekbl. p. 207. (Vergiftung mehrerer Personen durch
gekochte Schweinsleber; an den Resten erwies sich die

centrale graurothe Partie giftig und lieferte Rein-
culturen von Bacterium coli commune, die, auf Mäuse
überimpft, Infectinn mit starker Milzvcrgrösserung her-

vorriefen. Das Blut der vergifteten Mäuse lieferte bei

Reinculturen den nämlichen Bacillus. Die Leber
stammte somit entweder von einem kranken Thiere
oder von einem, das bereits mehrere Tage todt war,
ehe dir* Leber herausgenommen wurde. Dir Fall be-

weist, dass das h'nehen nicht ausgereicht hatte, selbst

das wenig resistente Bacterium coli im Inneren der
Leber zu tödten.) — 15) Von Ermen ghem, Contri-

bution ä l'etude des intoxieations alimeiitaircs. gr. 8.

269 pp. Liere.

Mit dem Namen San ose wird ein neues diäteti-

sches Ei weisspräparat belegt, welches Albumoseprü

parat eine Combinatiou von Albumose uud Casein dar-

stellt und nach den von Schreiber und Waldvogel

(1) in der Ebstein'scheu Klinik angestellten Versuchet!

zur Ernährung von Kranken sich gut eignet.

Das eiu weisses, gcruch- und geschmackfreits

Pulver bildende Präparat unterscheidet sich von Ca-

sein dadurch, dass es beim Kochen nicht zu einer

fadenziehenden dichten Masse zusammenkleistert, son-

dern eine milchaiiige Flüssigkeit bildet. Von Trypsin

und Pepsinsalzsäure wird es leicht verdaut. In Milch

und Cacao (20—50 g auf l
/j Liter Milch), LegumiooM:-

Suppen (5 g auf den Teller), mit Knorr'schen Supp'n-

mehlen wird es längere Zeit gern genommen. Zweck-

mässig ist auch Combination mit Nutrol oder Verwen-

dung als Zusatz zu Brot oder Cakes. Bei den Ver-

suchspersonen ergab sich nach Einverleibung der Sa

nose zunächst eine einmalige plötzliche grössere Ski-

gerung der N-Ausfuhr im Harn, die allmälig einem

Stickstoffgleicbgewichte wich, das im Allgemeinen höher

als vor der Darreichung der Sanose lag. Die ver-

mehrte N-Ausscheidung kommt mehr auf Rechnung de*

Harnstoffs als der Harnsäure, die nur in einzelnen

Fällen vermehrt war. Die Ausscheidung der Phospbor-

säure erfährt eiue Vermehrung.

Bogomolow und Wassilieff (3) empfehlen

Carminsäure als Reagens für Ei weissstoffc
überhaupt, da es schon 0,01 p. Mille Hiihnereiweiss

oder Harneiweiss in Lösungen nachweist, uud besonders

zur Differenzirung von Albumoseu. Dcutero-

albumosen verändern die orangerothe Nuance der

Carminsäurelösung in Schwarz, Protal bumosc ruft nur

eine etwas dunklere Färbung hervor. Protalbumose-

lösungen werden wie Deuteroalbumoselösungen durch

Carminsäure gefällt; der Niederschlag in ersteren löst

sich beim Kochen auf, der in letzteren nicht. Die in

in Wasser unlöslichen Albumosen verursachen roth vio-

lette Färbung der Carminsäurelösung. Albumin, Glo-

bulin und Pepton werden durch Carminlösungen ge-

färbt. Globulin und Pepton rosaroth, Fibrin rotb-

violctt.

Bickel (7) hat unter Prevost die Einwirkung
der Galle des Rindes und Bundes und des taurochol-
und glycocholsauren Natriums bei directer
Application auf das Gehirn studirt und danach bei

Hunden, Katzen, Kaninchen, Meerschweinchen und

Ratten stets Krampfanfälle, die meist an der der zur

Application dienenden Hirnhälfte entgegengesetzten (bei

Meerschweinchen auch an der gleichen) Körperseite auf-

traten, beobachtet. Bei Vögeln, Fröschen und Eidechsen

fehlen diese Krämpfe, die bei Warmblütern gemischt

tonische und klonische sind, mit Trismus und Gesichts-

zuckungen beginnen und häuSg den Charakter der

Dreh- und Rollkrämpfe, Manegebewegungen u. s. w.

tragen. Ausserdem kann es zu Parese, Blindheit, Ver-

lust des Bcwusstseins kommen und fast immer tritt

Salivation ein.

Kohn (8) hat bei Versuchen in der Klinik von

Jaksch über die diuretische Wirkung des Harn-
stoffs bei Tagesgaben von 5,0—25,0, die ohne jede

Nebcncffecte tolerirt wurden, in einzelnen Fällen starke

Vermehrung der Harnmengen gesehen, ohne dass jedoch

bei Cirrhosis uud plcuritischcm Exsudate der Kratik-

heitszustand beeinflusst wurden. Bei Herzkranken

leistete Digitalis und Diuretin mehr. Nach Beckert
(9) ergaben analoge Versuche auf Pribram's Klinik in

manchen Fällen von Ascites schon nach Gaben von

0.25—0,5 deutliche Vermehrung der Diurese. mitunter

auf das 3-4 fache der Durchschnittsmenge, ohne Al-

buminurie und ohne Vermehrung des Durstgefübls.
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III. Allgemeine pharmacologische und
toxicologische Studien.

1) Lccch, D. J. (Manchester), Ün the mnde of

actum of raedicincs. Address delivered ou the opeuing
of the sectiou of pharmacology aud therapeutics.

(66. annual meeting of the British Medical Association

held in Montreal.) Brit. med. journ. Sept. 18. p. 702.
— 2) Brun ton, T. Lauder, An address on the re-

lationship of physiology, pharmacology, pathology, and
praetical inedicinc. Delivered at the International Con-
gress at Moscow. Lancet. Aug 28. p. 520. — 3)

Knight (Kingston, Ontario), The action of certain

chemicals on the heart of the embryo of Fundulus
raagellus. BriL med. journ. Nov. 20. p. 484. — 4)

Lusiui, Valerio (Siena), Azionc dei purpurati di sodio,

potassio e ammonio. Archivio di Farmacol. Vol. 5.

F. 6. p. 271. — 5) Marshall, CR. und II. LI. Hcath
(Cambridge), The pharmacology of the chlorhydrines;

a contribution to the study of the rclation between
chemical Constitution and physiotogical action. .loura.

of physiol. Vol. 22. No. 1 u. 2. p. 38. — 6) Mund,
Friedrich, Vergleichende Versuche über halogenhaltige

und halogenfreie Inhalationsanacsthetica. 8. 43 Ss.

Diss. Göttingen. (Göttinger pharmacol. Institut.) —
7) Haidane, John, R. II. Makgill und A. E. Na-
vrogordato, The action as poisons of nitrites and
other physiologieally related substances. Journ. of

physiol. Vol. 21. No. 2 u. 3. p. 160. — 8) Vogel,
H., Untersuchungen über die Wirkungen einiger Säurc-

äther. Arch. für die ges. Physiol. Bd. 67. 8. 141.

(Auch als Bonner Dissertation erschienen.) — 9) Alba -

nese, Maufrede, Contributo allo studio dei narcotici

dclla seric grassa. Riccrche fatte nel laboratorio di

farmacologia di Strasburgo. Archivio di Farmacol.

Vol. V. Fase. 9. p. 417. — 10) Döllken, A., Die
Wirkung von drei isomeren Sulfoharnstoffdcrivatcn.

(Marburger pharmacol. Institut.) Archiv für exper.

Pharmacol. S. 321. — 111 Modica, Orazio (Catania),

Süll' azione dclla salicilaldeide. dclla salicilaldossima

c delT acetossima come contributo alla conoscenza dell'

azione dei gruppo NOH od ossima. Annali di Chim.
Luglio. p. 289. — 12) Fry, F. Morley (Montreal), On the

muscarine-likc action of copriuaeetoxine. Brit. med. journ.
Dec. 11. p. 1713. — 18) Plügge, C, Recherches du
D. J. J. Tonella sur l'a Prophylo-tetrahydroquinoline

normale et la coniine. Arch. de Pharmacodyn. Vol. 3.

F. 324. — 14) Lang, M. (Marieiibad), Einige Be-

merkungen über die wichtigeren Arzneimittel und ihre

Nebenwirkungen. Prager med. Wochense hr. 8. 159.

174. 185. 198. 211. 225. 263. — 15) Bardet. Idio-

syncrasie medieamenteuse ou susceptibilite individuelle.

Nouv. remedes. No. 7. p. 204. — 16) Kvers, Robert,

Ueber antiseptisch wirkende .Silberverbindungen. 8.

28 Ss. Diss. Göttingen. — 17) Sülzer. Utto. Ueber
den Desinfectionswerth einiger Cresolpräparate. t*. 35 Ss.

Diss. tiöttingen. — 18) Köhnke, W.. Ueber Chinosol,

Kresochin, Nosophen und Antinosin. 8. 84 Ss. Diss.

Göttingen. [— 19) Hart manu. D. (Güttingen), Ueber
ein Verfahren zur Ermittelung der respiratorischen

Capacität des Blutes und des Grades seines Sättigung

mit Sauerstoff. (Göttinger pharmacol. Institut.) — 20)

Lewin, L., Die spcctroscopische Blutuntersuchung.

Dtsch. med. Wochenschr. No. 14. (Mit einer Tafel

der Blutspcctra.) — ..21) Tirmanu, Johannes, Ueber
Eisenablagcrung. gr. 8. 64 Ss. 18il6. Diss. Jurgew.— 22) Mercadante. Francesco (Palermo), Studio

coniparativo sul potere ematogeno di alcuni metalli

pesanti. Arch. di Farmacol. Fase. 11. p. 521. -

23) Discussion of the treatment of insomnia in the

Section of pharmacology and therapeutics of the Brit.

MVd. Association in Montreal. By C. K. Cl.irke,

Keynolds Webb Wilcox. Alexander Mc P he ad ran,
K. Ferguson, Charles Riebet. Donald Mac A lister,

Robert Saundby. A. B. Cushing, Henry Barnes,

A. A. McCallum, J. B. Learned, .1. B. Campbell,
W. S. Muir, J. O.Brookhouse, W. Whitle, Andrew
H. Smith, G. A. Atkinson and D. J. Leech. Brit.

med. journ. Oct. 2. p. 853. — 24) Pilcz, Studio

über die gebräuchlichsten Schlafmittel. Wiener klin.

Wochenschr. No. 5. — 25) Zutz. W., Ueber die Ein-

wirkung einiger Krampfgifte auf die Körpertemperatur

einiger warmblütiger Thiere. Arch. f. exper. Pathol.

Bd. 38. S. 397. (Pharmacol. Institut zu Halle a. S.)

— 25a) Harnack, Erich, Nachwort. Ebeudas. S. 421.
— 26) Zutz, Wilhelm, Ueber die Einwirkung einiger

Krampfgifte auf die Körpertemperatur. 8. 50 Ss. Diss.

Halle. — 27) Schwegmann, Franz, Versuche zur

Deutung der temperatursteigernden Wirkung des Cocains.

S. 25 Ss. Diss. Halle. 28) Harnack, E. und F.

Schwegmann, Versuche über den Autagouismus
temperaturveräudernder Wirkungen. Arch. für exper.

Pathol. Bd. 40. S. 851. — 29) Tavernari, Luigi,

Ricerche iutorno all' azione di alcuni nervini sul lavoro

dei moscoli affaticati. Rivista di Freniatr. Vol. 23.

p. 89. - 30) Mars hall, C. R. (Cambridge). On tho

antagonistic action of digitalis and the membres of

the nitrite group. Vol. XXII. No. 1 u. 2. p. 1. —
31) Fraenkel, Albert, Tonographischc Untersuchungen

über Digitaliswirkung. Arch. f. exper. Pathol. Bd. 40.

Heft 122. S. 40. (Heidelb. pharmacol. Institut.) —
32) Roncagliolo, Azione dei rimedi cardiaci sulla cir-

colazione periferica. Archivio di Farmacol. Vol. V.

Fase. 1. p. 40. — 33) Spalitta, F. und M. Consiglio
(Palermo). L'azionc di alcuni farmaci sui vasi paralitici.

Ibid. Fase. 9— 10. p. 433. — 34) Hellin. Dionys und
Karl Spiro, Ueber Diurese. Die Wirkung von Coflein

und Phlorrhizin bei arteficieller Nephritis. Arch. f. cxp.

Pathol. Bd. 38. S. 368. — 35) Baader, W., Ein

Beitrag zur diuretischen Wirkung der Salze. 8. Heidel-

berg. — 36) A discussion on diuretics. By Barr,
James: Marshall, lt.; Atkinson, Armstrong; Smitb,
R. Shingleton and D. J. Leech. Brit. med. journ.

Dec. 11. p. 1697. (Hauptsachlich Zusammenstellung
physiologischer Facta.) — 37) Levison, Carl, Ueber

den Einfluss einiger Medicamente auf die Harnsäure-

ausscheidung und Leukocytcnzahl. 8. Bonn. — 88)

Stroux, Ii., Ueber die Beeinflussung der Harnsäure
durch verschiedene Arzneimittel. 8. Bonn. 1896. — 89)

Weidner, Ueber die Einwirkung schweisstreibender

und schweisswidriger Mittel auf den Leucocytcngchalt

des Blutes beim Menschen. 8. Bonn. 1896. — 40)

Reemsnyder, A. ti., Somc idcas on aiteratives. Philad.

med. Rep. p. 78. (Heclame liir das als Jodia bezeich-

nete GeheimmitteL das aus Auszügen Irischer Wurzeln

von Stillingia. Helonias, Saxifraga und Menispermum.
Eisenphosphat und Kaliumjodid bezeichnet wird, als

Antisyphiliticuin.) — 41) Wyss, H. v. (Zürich), Die

neuereu Antipvretica. Schweizer Correspbl. No. 8.

(Vortrag im Züricher ärztl. Verein.) — 42) Schuster
(Aachen), Bemerkungen über einige neuere Arzneimittel.

Deutsche med. Wochenschr. Therap. Beil. No. 2. —
43) Plottier, Recherches sur le pa.ssagc de quelques

substances medicamentcuses de la in< rc au toetus. These.

Genf. — 44) Tantilolf, Contribution ä l'etude des in-

jections massives de Solutions salines dans le traitement

des infections et intoxications. 8. These. Montpellier. —
45) S tuffer. Ernst, Ueber toxische Aphonie. 8. Diss.

Berlin. 36 Ss. (Sehr lleissige Zusammenstellung der

auf Stimmlosigkcit bei den verschiedenen Intoxicatioucn

bezüglichen literarischen Angaben.) — 46) Pouche t.

Gabriel. Importance des preparatious galeniques cn the-

rapeutique. Bull. gen. de ther. Dec. 8. p. 705. (Ohne

Bedeutung.) — 47) Bardet, G., Considerations prati-

ques sur quelques nouvellcs drogues: Coudurango, gly-

cerophosphates et broinoforme. Ibid. Mars. p. 65. (Zu-

sammenstellung bekannter Thatsachcn.) — 48) Chau-
liagnet, Mlle., Etüde medieale sur le genre Arum et

Actaea. These. Paris. — 49) Le Dantec, Etüde sur

les armes empoisounes et les poisons de fleche. 8. These.
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Bordeaux. — 50) Jaquet, A., Leber die pharmaco-
dynamischc Wirkung einiger Pflanzendialvsate. Schweiz.

Correspbl. No. 11. S. 32(5. — 51) Sah Ii (Bern), reber
Glutoidkapsclu. Deutsche med. Wochenschr. No. 1.

S. 6. — 52) Goliner (Erfurt), Ueber den Werth der

Hclfenberger Tritolpräparate. Reichs -Medic- Anzeiger.

No. 14. — 53) Lewin, L. und F. K sc h bäum, Ueber
Suppositorieu und eine Methode, sie darzustellen. Dtsch.

med. Wochenschr. No. 2. S. 30. — 54) Liebreich,
Arzueitabletten, Tabloids. Therap. Monatsh. Novbr.
S. G29. — 55) Unna, Paraplastc. Monatsh. f. pract.

Dermatologie. S. 341. — 56) Derselbe, Ueber Ge-
lanthum. Deutsche med. Zeitung. 1896. No. 73. —
57) Lewin, L., Ueber einige Maximaldosen von Arznei-

mitteln, welche im Deutschen Arzneibuche nicht ent-

halten sind. Deutsche med. Wochenschr. No. 43. —
58) Harnack, Erich, Zur Dosirungsfrage : Ueber Tropfen-
gewichtc. Münch, med. Wochenschr. No. 7. p. 167. —
59) Brown, J. C. (Smethport), Exfoliation of the rou-

cous membrau of the Oesophagus and part of the sto-

mach in a complete cast after corrosive poisoning.

New-York med. Reo. Oct. 9. p. 535. (Casuistisch

;

das genommene Gift unbekannt.)

Von Knight (3) in Bezug auf die Einwirkung
der Chloride verschiedener Metalle auf das
Herz von Fischembryonen (Fuudulus magellus)
ausgeführte Versuche ergaben für die benutzten Ver-

bindungen schwerer Metalle (Blei, Gold) Herabsetzung
der Herzschlagzahl, dann Beschleunigung mit Ungleich-
heit der Schlagzahlen von Ventrikel und Vorhof, der
anfangs doppelt so rasch pulsirte und später nur
vibrirte, bis in 1

f4 Std. Stillstand eintritt. In gleicher

Weise machte sich die Wirkung des Chlorkaliums und
etwas schwächer die des Chlorammoniums und Chlor-
caesiums geltend, Chlorlithium bewirkte anfangs Be-
schleunigung, dann Verlangsamung. Von den Chloriden
der Metalle der zweiten Mendclejew'schen Gruppe wirkten
die des Strontium und Calcium beschleunigend, uud
die Versuchsthiere konnten in 5proc. Str§ntiumlüsung
mehrere Tage leben, während 5proc. Kaliumchlorid in

7 Min. tödtlich war; die Chloride des Beryllium. Barium,
Magnesium, Zink und Cadmium verlangsamten deu Herz-
schlag; nur in 5proc. Magnesiumchloridlösung und
1 proc. Lösung konnten die Thiere mehrere Tage leben,

in Cadmiumchloridlösung nur 2 Stunden, in Zinkchlorid-

lösung nur wenige Minuten. Die Pulsfrequenz nimmt
mit dem Alter der Fischembryonen und der Temperatur
des umgebenden Mediums zu.

Nach myographischen Versuchen Lusini's (4)

wirken die purpursauren A 1 k ali verbin d ungen
beim Frosche verschieden auf Muskeln und Nerven.
Das Kaliumsalz wirkt stark lähmend, während das
Arumoniumsalz die Reizbarkeit der Nerven und ihre

Arbeitsleistung auch im vorgerückten Stadium der Ver-
giftung steigert; Natriumpurpurat, das bedeutend
schwächer lähmend wirkt, als Kaliumpurpurat, reprä-

sentirt die Wirkung der Purpursäure.

Als Beitrag zu der Frage, wie das Chlor in or-

ganischen Verbindungen auf das Herz wirke,

bringen Marshall und Heath (5) Versuche über die

Chlorsubstitutionsproducte des Glycerins, die

sog. Chlorhydrine, wonach sowohl der narcotische

Effect als die Toxicität durch die Einführung von Cl

gesteigert wird, wenn nicht die physischen Eigenschaften

uud besonders di«: Löslichkeit stark geändert werden.

M o n o c h I o r h y d r i n (Ch loropy lenglyco I , C3H5

(OH)»Cl) wirkt nur sehr wenig hypnotisch und toxisch.

Die narcotische Wirkung kommt erst nach 6 Stunden
zur Erscheinung. Dagegen ist bei Einführung in Sub-
stanz Dichlorhydrin («Diehlorpropylalcohol, CjH 5

(0H)C1 2 ) giftiger als Trichlorhy drin (Trichlorpropau,

CsHaCUj), indem erstcres als weit leichter lösliche Ver-

bindung rascher resorbirt wird und auch local applicirt

stärker irritirend wirkt, was für den tödtlichen Ausgang

bei den stark ausgeprägten Alterationen des Verdauungv

canals und der Nieren besonders ins Gewicht fallt.

Dagegen ergiebt sich bei Application in Lösung eine

Verstärkung der hypnotischen Effecte beim Triehlorbydrin

auch dem Dichlorhydrin gegenüber, auch setzt es den

Blutdruck stärker herab und wirkt stärker deprimirend

auf das isolirte Froschherz und bei künstlicher Circa-

latiou auf die Gefässe, die bei stärkerer Concentratioa

verengt, bei schwächerer dilatirt werden. Auf den

Gastrocncmius des Frosches wirkt Monochlorhydrin fast

gar nicht, Trichlorhydrin tödtet den Muskel in Ver-

dünnung von 1 : 500 sofort, Dichlorhydrin erst in zwei

Stunden.

Mund (6) und Dreser haben unter Benutzung des

Dreser'schen Apparates zur Herstellung dosirter Ge-

mische von Luft und auästhesirenden Dämpfen die Frage

zu entscheiden gesucht, ob das Wesen des Effectes

der Anästhctica ausschliesslich in dem Sättigungs-

grade oder der Lagcrungsdichte der anästhesirenden

Moleküle beruhe. Von der Voraussetzung ausgehend,

dass. wenn dies zutreffend wäre, der gleiche Procent-

gehalt bei Luftgemischeu, welche Dämpfe von Anästhe-

tica mit gleichem Siedepunkt enthalten, auch gleiche

Wirkung haben müsste, verglich M. die Effecte gleich

dosirter Gemenge von je zwei Cl freien und Cl haltigen

Anästhctica, nämlich des Dimcthylacctyls (Siedepkt.

64°) und Chloroforms (Siedepkt. 62») einerseits und

des Essigäthers (Siedepkt. 74—76°) und Aethylen-

Chlorids (Siedepkt. 84°) bei Mäusen. In allen Ver-

suchen zeigten sich die chlorhaltigen Stoffe den chlor-

freien so überlegen, dass neben der Zahl oder Lagerung^

dichte der Moleküle auch noch speeifische Affinitäten

dieser, vermuthlich in Bezug auf die Substanz der

Nervenzellenkerne, mit in Betracht kommen.

Versuche von Haidane, Makgill und Mavrc-

gordato (7) über die Wirkungsweise verschie-

dener Nitrite und verwandter Körper zeigen,

dass Natriumnitrit nur durch seine Wirkung aal

das Hämoglobin, nicht aber durch directe giftige Wir-

kung auf die Gewebe Tod herbeiführt.

Wie bei Kohlenoxyd in Sauerstoff bei 2 Atnv>spL

Druck Thiere (Mäuse) weiter leben, wenn auch ihre

ganze Hämoglobinmcnge mit CO gesättigt ist. bleiben

Dyspuoe, Schwäche uud andere Erscheinungen auch

bei Intoxication mit letalen Doseu Natriumnitrit am
und die beim Ucbcrgange in gewöhnliche Luft sich ein-

stellenden Krankheitssymptome verschwinden beim

Zurückbringen in Sauerstoff von 2 Atmosphären Druck.

Nur bei sehr grossen Dosen (bei Mäusen 1,3 pro Kilo)

tritt Tod unter Erscheinungen allmaligcr Asphyxie au*

O-Mangel in Folge directer Action auf das Nerven-

system ein. Bei Kaninchen treten wie bei Kohlcnoxyd

Vergiftungserscheinungen erst ein, wenn eine bestimmte

Menge Hämoglobin (über 50 pCt.) ausser Thätigkeit

gesetzt ist, und die Erscheinungen schwinden, sobald

sich eine entsprechende Menge regenerirt bat. Dil

durch die Einwirkung von Nitriten auf das Blut ent-

stehende Product ist nicht ausschliesslich Metfjämo-

globin, da die Losungen rötblich braun, nicht gelbbraun

sind, und das Spectrum zwar auch vier Streifen wie

das Mcthämoglobinspectrum zeigt, aber die in Gelb und

Grün belegenen Streifen den im Roth und Blau be-

legenen gegenüber relativ weit starker sind. Farbe

und Spectrutn entsprechen demjenigen einer Mischun«

von 1 Th. mit 4 Th. Methämoglobin. Im lebend«
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Tliiere wir«l niemals das gesammtc Hämoglobin durch

Nitrit verändert. Nach dem Tode bewirkt die Fanlata
,4er die Wirkung eines rcducirenden Organs Ucber-

führung des gesammten Farbstoffes in Methänioglobin.

Amylnitrit bewirkt in nicht zu grossen Mengen

die nämlichen Blutveränderungen wie Natriumnitrit,

.*hr grosser L'eherschuss führt zur Bildung von Pboto-

methiimoglobin mit einem breiten Absorptionsbande,

il;is von der Linie F über das ganze (irün sich erstreckt.

Die Erscheinungen der Vergiftung (Hyperpnoc, Schwäche,

Convulsionen) entsprechen "bei Mäusen denen der sub-

.vuteu Intosication mit Kohlenoxyd, und der Tod erfolgt

»,vh Veränderung von 80 pCt. Hämoglobin.

Sauerstoff unter Druck schiebt den Anfang der

Krscheinungen und den Tod um die 5— (5 fache Zeit

l.ütaus, doch tritt Tod vermuthlich als Amylwirkung

ein. Hie Erscheinungen hei Inhalation von Amylnitrit

kim Menschen gleichen den bei leichter CO-Vergiftung

tu beobachtenden. Die Röthung der Haut und der

obren kann auch durch Maugel an Sauerstoff künstlich

erzeugt werdeu. geht aber dann stets mit Steigen des

Blutdrucks, bei Amylnitrit mit Herabsetzung einher.

Die durch Nitroglycerin erzeugten Krämpfe

mit Steigerung der Reflexaction werden durch Sauer-

stoff nicht günstig beeiuflusst. In dem Blute vergifteter

Thiere findet sich ein deutlicher Mcthämoglobinstreifen

mit starken Oxyhämoglobinstreifen. Etwa die Hälfte

<ks Hämoglobins wird bei tödtlichen Dosen in Methämo-

£k>bin verwandelt. Auch bei Vergiftung durch Hydro-

iy I am in wirkt comprimirter Sauerstoff nicht lebens-

rcttetid: die Thiere zeigen stark gesteigerte Reflcxaction

und gehen unter Couvulsioueu zu Grunde. Das Blut

enthält spectroscopisch nachweisbares Methämoglobin.

Nitrobenzol ruft bei Mäusen keine Cyanosc hervor,

dagegen tritt nach Metadinitrobenzol ausgedehnte

Zersetzung des Hämoglobins ein, wobei sich braune

l'roducte bilden, die kein definitives Band im Spectro-

«cop erzeugen, obschon anfangs eine der Lage nach den

Methämoglobinstreifen entsprechende Verdunkelung ein-

tritt. Sauerstoff wirkt unter gesteigertem Druck lebens-

rettend.

Nach den von Vogel (8) im Bonner pharmacolo-

gischen Institut ausgeführten Versuchen über die

Wirkung verschieder Säureester der Methan*
riiihe (Aethylameisensäureester, Aethyl-, Isobutyl- und

\roylessigsäurester, Acthylpropionsäureester, Aethyl-

uud Isobutylbuttersäurecster, Aethyl- u. Amylbaldrian-

> iureester, Oenanthäther) und des Sebacylsäurediäthyl-

äthers auf die Athem grosse, die nach der modi-

ticirten Burdou-Sanderson'schen Methode unter intra-

venöser Einführung oder Inhalation oder intrastomachaler

Application ausgeführt wurden, besitzen alle diese

Stoffe in massigen Dosen starke und rasch eintretende

erregende Wirkung auf das Athcmceutrum, wogegen

grössere Dosen die Ncrvencentren ohne Erregung von

Krämpfen lähmen. Die Narcose ist am intensivsten

bei den Gliedern der unteren Reihe, von denen Aethyl-

ameisensäureester schon zu 4 ecm unter Zeichen der

Athemlähniutig und starker LungencODgestion Thiere

tödtet. In den selbst bei 8,0 wenig lähmenden höheren

Gliedern sieht Vogel mit Binz die Ursache der

weniger gehirnbelästigenden Wirkung boii'iuetrcicher

Jt,hr< s t>rrieht der gctaminten Median. 18«, Bd. L

Alcoholica (z. B. Cognac), den n Aroinc die Actioti des

Aethylalcohols corrigiren sollen.

Dass der Acthylcompoueut eine grosse Rolle bei

der narcotischen Action der Körper der Fett-

reihe spielt, zeigt nach Versuchen von A l bancsc (9)

die Ueberlegcnheit des Trioxyaethylmethans. CH(OC2 H 8)a

über das Bioxymethy Imethan, CH2 (Od H & ) 2 bei

Fröschen und Kaninchen, wo die letztgenannte Ver-

bindung nur halb so giftig wie die erste ist.

Als ein wirksames anästhesirendes Mittel erscheint

der bei 63— 64° siedende l'ropylaethy läther,

CH3 . CH2 . CH, . 0 . G,U& , wofür seine nahe Verwandt-

schaft zum Diäthylacetal, CU3 . CH (0C2 Hg)», a priori

spricht; die Anästhesie verläuft beim Hunde fast ganz

ohue Excitation und der Einfluss auf Athmung und

Kreislauf ist auch beim Kaninchen sehr gering. Bei

fortgesetzter Inhalation tritt Tod durch Athmungs-

lähmuug ein, wobei das Herz die Athmung mehrere

Minuten überdauert. Diurcthau NH (COO C2 Hs)2 ist

in äquimolecularen Dosen weit stärker narcotisch als

Urethan NHj COO C2 H5 , so dass das Aethyl auch hier

vou entschiedener Bedeutung ist.

Versuche, welche Döllken (10) über die Wirkung

verschiedener Sulfoharustoffdcri vate, insbe-

sondere mit Allylsulfoharnstoff (Thiosinamin) und

zwei isomeren Verbindungen, dem daraus beim Erhitzen

mit rauchender Salpetersäure entstehenden Propylcn-

pseudosulfoharnstoff und dem Propylensulfo-

harnstoff, sowie mit Aethylensulfoharnstoff anstellte,

führen im Vereine mit den von Lauge (1894) in

Rostock ausgeführten Versuchen über Sulfoharnstoff und

diverse Alkylderivate desselben zu der Ansicht, dass

die Verbindungen, welche symmetrische Anordnung

zeigen, wie Sulfoharnstoff und die Dialkylderivate mit

gleichen Alkylcn, wenig wirksam sind, während die

Derivate, bei denen nur eine NH 2-Gruppe mit einem

Radical verbunden ist und die doppelt alkylirten mit

gleichen Alkylcn energische Action haben. Eine Gleich-

artigkeit der Wirkung tritt nicht zu Tage, indem bei

den einen fast nur narcotische, bei anderen krampf-

erregende, bei noch anderen beiderlei Wirkungen sich

geltend macheu. Von den Derivaten scheinen sich die

mit der Pseudoformel am weitesten von der Wirkung

des Harnstoffs und Sulfoharnstoffs zu entfernen, während

die monoalkylirten Verbindungen diesen näher und die

dialkylirten mit verschiedenen Radiealen zwischen beiden

iu der Mitte stehen. Physikalische Verhältnisse (Lös-

lichkeit u. s. w.) moditiciren die Wirkung, so dass z. B.

bei abgeänderten Resorptionsbcdingungen Propylen-

pseudothioharnstoff verschieden wirkt, sind jedoch nicht

wesentlich für die Wirkung der einzelnen.

Die Ansicht Döllken's, dass nichteine bestimmte

Gruppe, sondern die Art der gegenseitigen Verknüpfung

maassgebend sei, steht nicht ganz im Einklänge mit der

von Lange ermittelten ThaUache, dass der (in Wasser
' NH i

leicht lösliche) A e thy I su l foharn s t o ff , CS v ^..-^0
ganz unwirksam ist. während die (in Wasser schwer

löslichen) Acetyl- und Pheny I Verbindungen,

c* *.lc2u3o
,,n '1('<MUUV ,Wo wi ' ; T,liosin -
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amiu, CS^gV u , tiefe Narcose ohne prodromale Auf-

regung und nach längerer Zeit eintretenden Tod durch
Lungenödem und Hydrothorax herbeiführen. Vnn Dial-

kylderivaten mit gleichen Alkylen ist der in Wasser

kaum lösliche Diphcny Iharnstoff, CS(™ § |j» zu

5,0 bei Hunden wirkungslos, während Aethylensulfo-

harnstoff, ^NHCh! und Dimethylsulfoharn-

stoff, CS^}§;^S
, beide in Wasser löslich, schwach

narcotisch wirken. Von Dialkylderivatcn mit verschie-

denen Radicalen bewirkt der in Wasser unlösliche

Allylphenylsulfoharnstoff, ^^vjjr'n
5

' De ' *n*

terncr Darreichnng von 5.0 Erbrechen und Diarrhoen,

der schwer lösliche A I ly läthy Isu lfoharns to f f intra-

venös zu 1,75 beim Hunde krampfähnliche Bewegungen,
Speicheln, Zittern und Flankenathmcn und der leicht

lösliche Acthy I methy lsulfoharnstoff zu 2,0 Steige-

rung der Athemfrequenz, Schwäche und Schlafsucht,

später Reflexsteigcrung. Tetanus und Tod. Propylen-
sultoharnstoff bewirkt bei Fröschen erst Unruhe,

dann bedeutende Steigerung der Reflexe und Streck-

krämpfe auf tactile Reize, mit langen Krmüdungspausen,
schliesslich Sinken der Reflexerregbarkeit und Narkose,

bei Warmblütern vorwaltend Betäubung, der erhöhte

Athemfrequenz, aber nur geringe Erhöhung der Reflex-

erregbarkeit, Zittern und klonisch tonische Krämpfe vor-

ausgehen; auffällig ist die 12— 18 Stunden dauernde
Rigidität der Muskeln, Propylenpseudosulfoharn-
stoff ist 10—15 mal giftiger als Propylensulfoharnstoff,

der bei Fröschen intern einverleibt schwach betäubend
wirkt und subcutan und intravenös starken Reflextctanus

mit nachfolgender Lähmung erzeugt, mit Verminderung der

Reizbarkeit der peripheren Nervenendigungen und Ver-

langsamung der Herzschläge, deren Eintritt durch vor-

herige Application von Atroph verzögert wird. Auch
beim Warmblüter ist uach intravenöser und subcutaner
Application die starke Steigerung der Reflexe und der

tonisch klonische Krampf das wesentlichste Phänomen,
woran sich Lähmung und Tod durch respiratorischen

Stillstand schliessen. Der Blutdruck wird trotz der

Krämpfe nicht verändert. Nach interner Vergiftung

sind bei Hunden und Katzen die Krämpfe weniger in-

tensiv, dagegen tritt Speiehellluss, Erbrechen, Apathie
und respiratorische Lähmung ein. Die Section ergiebt

Contraction des linken Ventrikels bei Erschlaffung des

rechten und Lungenödem. Im Körper findet Abspaltung
von S nicht statt. Propylenpseudoliarnstoff scheint in

den Harn als solcher überzugehen, da nach Eingeben
des Monobromsubstitutkitisproducts anorganisches Br im
Harn nicht auftritt.

Modica (11) bestätigt durch vergleichende
Untersuchungen über die Wirkung von Salicy I-

aldehyd und Salicyla Idoxim die Angabe Curci's,
dass die Ersetzung des Aldehydsaucrstoffs durch die

Oximgruppe NOH die Wirkung in der Weise moditieirt,

dass vorwaltend Erregung an Stelle der Paralyse trete;

doch haben die von Ery (12) angestellten Versuche

über eine Reihe anderer Oxime vielfach paralysireude

und für einige jjanz abweichende Wirkungen ergeben.

Paralysirende Wirkung hat Modica auch vom Acet-

oxim constatirt. will aber diesen Effect von Abspaltung
von Aceton im Thierkörper ableiten. Salicy lalde-

hyd, C«E4^q||, bewirkt bei Fröschen vorübergehende,

auf der örtlichen Action beruhende Steigerung der Reiz-

barkeit, dann Betäubung und Narcose, Herabsetzung
und später Aufhebung der Reflexe, frühzeitige Paralyse,

anfangs mit Reflexkrämpfcn, nachher ohne solche, ge-

ringe Vermehrung der Hautseeretion, Abschwächung der

Herzcontractionen mit verlängerter Diastole; Salicy I

-

aldoxim, CeH4^™* QH)
erzeugt dagegen dauernd«

Steigerung der Erregbarkeit, spontane und Reflex-

krämpfe, später Abschwächung der Bewegungen und

Reflexe, nur bei schwerer Vergiftung Paralyse, starke

Vermehrung der Hautseeretion, anfangs Verstärkung der

Systolen und schliesslich Abschwächung der Herzthätig-

keit. Bei Hunden beobachtet man nach Salicylaldehyd

Betäubung und Apathie, Prostration mit krampfhaften

Zuckungen, Paralyse, geringe Zunahme der S=petchel-

seeretion und leichte Verlangsamung und Abschwächung

des Pulses, nach Salieylaldoxim allgemeinen Tremor,

spontane und reflectorische tonisch-klonische Krämpfe.

Apathie, Prostration, starken Speichelfluss und Ver-

stärkung der Herzcontractionen, an welche sich Ab
Schwächung schlicsst. Auf den Blutdruck haben beide

Stoffe keine deutliche Wirkung.

Fry (12) hat im Marburger pharmacologischen

Laboratorium verschiedene Oxime untersucht, um zu

ermitteln, ob die nach dem Campher oxim, C IOH„XOH,
entstehende ausgesprochene locale Muskelrigidität als

gemeinsame Wirkung angesehen werden könnte. Diese

sowohl bei Warmblütern als bei Fischen, und zwar tei

Rana temporaria ausgesprochener als bei Rana esculenu

auftretende Wirkung fand sich indess nur beim A cetö-

pheuonoxim, CHjC^
H

und beim Oenanthaldoxim:

doch handelt es sich bei letztcrem nicht um Oiira-

Wirkung, da auch Oenantbol denselben Effect hat. Der

Effect fehlt vollständig bei Pyridinacetoxim, Pyridin-

acetophenouoxim, Trimcthylacetophenylammoniumo\im
und Cinnamylaldoxim. Als ein cigenthümlich wirkendes

(iift erwies sieh das ebenfalls keine locale Muskel-

rigidität hervorbringende Copr i nace tox i m, welche*

durch Zusammenbringen von Trimethylacetonchlorid

/(CH,)
:,

(Coprin), N-CHjCOCHa und Hvdroxvlaroin unter Aus-

\CI

tritt von Wasser entsteht und der Formel N-CH,(NOniCll,
Vi

entspricht. Während Coprin bei Fröschen und Meer-

schweinchen typische Narcose uud periphere Steigerung

des Muskelt"nus. in grösseren Dosen bei Fröschen

curareähnliche Lähmung herbeiführt, wirkt Coprinoiin

beim Frosche auf das Herz und bei Mccrschweinch*^

Tauben, Kaninchen und Hunden auf Herz, Drüsen und

glatte Muskeln wie Museariu. Die Effecte werden durch

A tropin aufgehoben.

Nach Tonella ( 13) bestehen erhebliche quantitative

und qualitative Differenzen der Wirkung des Coniins

(« Propylpiperidin) und des homologen a Propyl-

te tr a hyd roch i nol ins, sowohl bei Fröschen als bei

Warmblütern. Bei Fröschen rufen beide lüfte centrale

und peripherische Lähmung hervor; aber bei dein

Chinolindcrivat überwiegt die periphere, beim Coaitn

die centrale Paralyse. Coniin lässt das Froschherc

intact, das a Propyltetrahydrochinolin wirkt dagegen

als Herzgift. Coniin hat auf Infusorien, Bacterien u. s. «

keine Wirkung, die Chinolinbase ist für solche sehr

giftig. Unigekehrt ist das Verhältniss der Giftigkeit

bei den höheren Thieren, wo Coniin nach Versuchen ad

Mäusen 10 12 mal giftiger als die CbinolinvcrbinduDg

ist. Hiernach fasst T. die gemeinsame lähmende Wirkung

als von der Stellung des Propyls im Molekül, die »b-

weiehende Wirkung auf die einzelnen Thierclassen und

auf das Frosehherz als von dem Chinolin bezw. Pyridin

abhängig auf.

Barde t (15) vertritt die Anschauung, dass die

Arzneiexanthenie, die er wiederholt nach Opium.

Morphin, Codein und Chloralhydrat beobachtete, nicht

mit Störung der Nierenausscheidung (Albuminurie),

sondern mit gastrischen Störungen im Zusammenhange
stehen, da z. B. Opium, wenn es bei einzelnen Indin-

uigmzed by Google
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duen Erbrechen bewirkt, auch gleichzeitig Erytheme
hervorruft und da in einem von ihm beobachteten Falle

eine Hysterica, die auf 1

2 mg Morphin äusserst heftiges

Erbrechen mit Hirncougestion bekam und nicht nur in

ganz gleicher Weise auf Brom- uud Jodkaliura in sehr

kleinen Dosen reagirte, sondern auch noch Nesselfieber

Urticaria bekam.

Im Göttinger hygienischen Institute von Evers (lf>),

Sülze (17) und Köhuke (18) über die Einwirkung
verschiedener neuerer Antiseptica auf Sta-

phylococcus pyogencs aureus und aufTyphus-
bacillen angestellte Versuche ergaben für organische

Silbersalze und Cresole eine weit stärkere Beeinflussung

der Typhusbacillen, während Chinolindcrivatc auf

Staphylococcus intensiver wirkten. In Bezug auf die

cresolhaltigen Desinficicntia ergab sich, dass nicht der

Cresolgehalt, sondern das Vorhandensein von freien

Cresolen in Betracht kommt, insofern von Reinsolutol

mindestens Lösungen von 2 pCt. mit 1,2 Cresolgehalt

nothwendig sind, um gleiche Resultate wie 3 proc.

Solveollösung mit 0,81 Cresolgehalt oder 2 proc. Carbol-

lösung bei Staphylococcen zu bekommen.

Von den durch Benno Crcde empfohlenen or-
ganischen Silberverbindungen wirkte in F.vers'

Versuchen milehsaures Silber (Actol) Lösung von
1 : 2000 rasch deletär auf Typhusbacillen, aber erst

solche von 1 : 500 constant auf Staphylococcen ; ent-

wicklungshemmend war Aetol auf Typhusbacillen schon

bei 1:30000, während Staphylococcen noch iu Blut-

serum (1:5000) wuchsen. Ci t ron e n s au re s Silber
(Itrol) tödtete in gesättigter Lösung (1 : 5800) Staph.

in 95, Bacill. typhi in 40 (Bouilloncolonien) bis 70
(Blutserumcolonien) Minuten: Entwickelungshemmung
trat bei Bac. typhi schon in Lösung von 1 : 60000 Blut-

serum, bei Staph. noch nicht hei 1 : 20000 ein. Solveol

vernichtet nach Sülze Typhusbacillen in 2 proc. Lösung.

Staphylococcen erst in 3 proc. Lösung in 25 Minuten.

Nach Köhnke vernichtet Chinosol in 8 proc. Lösung
Staph. schou in 1 Minute, dagegen Typhusbacillen in

5 Minuten; Entwickelungshemmung tritt bei beiden

Dach 1 : 10000 auf, während Carbol die Entwiekelung
von T. schon bei 1 1 5000. bei St. noch nicht bei

1 : 1000 hintanhält. Das als klare, in Wasser lösliche,

flüssige, neutrale Verbindung von Cresolen und Chinolin

bezeichnete Cresochin übertrifft nach Köhnke in

2 proc. Lösung die gleiche procentige Lösung der Carbol-

säurc an Wirksamkeit bei Staphylococcus und steht

ihr dem Typhusbacillus gegenüber gleich. Antinosin
und Nosophen führen zu vollständiger Ertödtung der

Bacillen bei grösseren Mengen (7'/2 pCt., bei St in 20,

bei Staph. in 5 Minuten) und sind auch in Bezug auf

Entwickelungshemmung dem Jodoform bestimmt über-

legen.

In einer an Hähnen und Hunden ausgeführten ex-

perimentellen Studie über dieW'irkung des Hämols
und seiner Verbindungen auf den Hämoglobin-

gehalt und die Blutkörperchen zahl eonstatirte

M ercadan te (22), dass weder reines Hämol noch Jod

-

und Bromhämol einen irgendwie erheblichen Einfluss

auf diese besitzen, dass dagegen die Metallverbindungcn

des Hämols (Zinkhämol, Kupferhämol, Eiscnhämol, Jod-

quecksilberhämol) stets eine bedeutende Zunahme des

Hämoglobins und mitunter, jedoch keineswegs constant,

auch merkliche Zunahme der Zahl der Erythrocyten

bewirken. Diese Veränderung resultirt indessen in

gleichem Maasse und noch rapider na.i'h Einführung un-

organischer Verbindungen der Meta,|j0 , deren Hämol-

Verbindungen geprüft wurden. Ein Vortheil der Hämol-

metall Verbindungen in der Cur der Chlorose existirt

daher den unorganischen Eiscnsalzen gegenüber nicht.

Tirmann (21) gelangt bei Versuchen über die A b-

lagerung von Eisen in verschiedenen Organen
unter gewissen physiologischen und pathologischen Ver-

hältnissen zu dem Resultate, dass eine sehr grosse

Menge Fe iu der Milchdrüse (von Katzen und Hunden)

vor der Lactation sich findet, so dass schon die braune

Farbe der Drüseu darauf hinweist und fast jedes Drüsen-

läppchen starke Eisenreaction giebt. Das Eisen fehlt

bei noch nicht entwickelten Thicren und bei diesen

auch in der Uteruschleirahaut, die bei allen Thicren,

wo Fe in den Milchdrüsen vorhanden ist, ebenfalls

solches enthält. Fe ist hier theils diffus, theils an

corpusculäre, mitunter kernhaltige Elemente (Colostrum?)

gebunden. Während der Lactation lässt sich Fe nur

in geringer Menge in den Milchdrüsen microcheraisch

nachweisen. Bei trächtigen Thicren ist Fe im Uterus

in reichlicher Menge und an zelligc Elemente gebunden,

die sich sämtlich in Lymphgefässen oder Lymphlücken

aber auch in der inneren Muskelschicht befinden, in der

Schleimhaut vorhanden, woraus T. den Schluss zieht,

dass die eisenbcladenen Leucocyten durch die Muscu-

latur hindurch nach der Schleimhaut wandern, wo sie

bis zur eintretenden Befruchtung für den kindlichen

Organismus aufgespeichert werden. An der Ueber-

gangsstellc von der Musculatur des Uterus in die

Schleimhaut bezw. des placenUren Gewebes und dessen

Zotten findet sich das Eisen viel weniger an die Leu-

cocyten gebunden und in der Mitte zwischen mütter-

licher und kindlicher Placenta finden sich rundliche Inseln

mit eisenhaltigem Inhalt (Placentainilch), aus weleher

der Embryo seinen Eisengehalt zur Bildung rother Blut-

körperchen zu entnehmen vermag.

Nach T. findet bei allen Blutgiften Eiscnab-

lagcrungen in verschiedenen Organen durch die Leu-

cocyten statt. Als die Strasse der Wanderung eisen-

haltiger Leucocyten in der Leber ist. da solche z. B. bei

Nitrobenzolvergiftung in den Venen der Leber nicht

aufgefunden werden, mit grosser Wahrscheinlichkeit das

pericapillare Lymphnetz anzusehen. Die Siderosis ist

nicht bloss in der Leber, sondern auch in der Milz, im

Knochenmark und in den Lymphknoten nachzuweisen,

wonach es wahrscheinlich wird, dass auch hier, und

nicht bloss in der Leber, Gallen farbstoffproduetion statt-

findet. Auch in den Leucocyten, welche bei Vergiftung

Toluylendiamin mitunter griingelbliehe Körnchen ent-

halten, ist Abspaltung des Hb in Eisen und Gallen-

farbstoff anzunehmen und kann man daher ebensogut

von einem Icucoc) togenen und einem lienaleu als von

einem hepatogenen Icterus reden. Nachgewiesen wurde

die Siderose bei Toluylendiamin, Nitrobenzol, arsen-

saurem Natron, Phosphor (stärker als nach arsensaiirem

Natrium) und Phallin (nicht bei Vergiftung durch das

toxische Eiweiss von Pieris brassieae).

Siderosis wurde ferner bei Dipbtheritis beobachtet,

hier jedoch ausschliesslich in der Milz, während die

Leber frei war. Das Eisen in der Milz ist theils als

Ferro-, theils als Fernverbindung vorhanden. Bei

acuter gelber Leberatrophie wurde Siderose in der

28*
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Leber, dagegen nicht in der Milz constatirt, wobei

die Eiseunienge besonders gross iu den Partien war,

wo die Lcbcrzellcn völlig zu Grunde gegangen waren.

Von einer grösseren Anzahl englischer und ameri-

kanischer Aerzte sind in der pharmacologischen Sectio»

der Versammlung der British Mcdical Association in

Montreal ihre Ansichten und Erfahrungen über den

Gebrauch derHypnotica bei Insomnie (23) vor-

getragen. Einstimmig wurde die Ansicht ausgesprochen,

dass man erst nach Erschöpfung anderer Mittel zu den

hypnotischen Medicatnenteu greifen dürfe und dass die

Wirkung des Morphins bei Schlaflosigkeit infolge von

Schmerzen oder nach Operation keinem neueren Medi-

camente , auch nicht dem Trional eigen sei. Da-

gegen war man in der Beurtheilung der einzelnen

Mittel sehr verschiedener Meinung: doch spricht sich

die Mehrzahl gegen Chloralhydrat, wegen der Wirkung

auf das Herz, Paraldehyd und Sulfona! (wegen des sich

entwickelnden Hanges) aus.

Clarkc (23) tadelt namentlich die Routinebehand-

luug der lusomuie bei acuter Manie, wo sich besonders

Bäder bis 40° (bei gleichzeitiger Application von Kälte

auf den Kopf) empfehlen, die jedoch bei Herzschwäche
vermieden werden und betont, dass bei iieurastheuischcr

Insomnie neben Massage, Abreibungeu und Douchen
Digitalis und Coffein mehr indieirt sind als Schlafmittel.

Wilcox hält Amylcnhydrat für ein bei schwacher

Herzmusculatur empfehlenswertes Mittel, das aetiver

und rascher wirksam als Paraldchyd ist; doch findet

rasche Abstumpfung der Wirkung statt. Methylal
giebt bei Delirium tremens mitunter brillante Resul-

tate, bleibt aber ebenso oft ohne jede Wirkung. Als

sehr zuverlässig bezeichnet W. Chloralforraamid, das bei

Herzkranken ohtie Gefahr zu benutzen ist. Von den

von ihm empfohlenen Mitteln folgen sich nach Stärke

der Wirkung Paraldehyd, Chloralformamid, Pellotiu

und Trional, nach Schnelligkeit ihres Eintritts Pellotiu,

l'araldehyd, Chloralformamid und Trional, in Hinsicht

der Dauer Trional (am längsten), Chloralformamid,

Pellotin und Paraldchyd, nach Gewöhnung Pellotin

(unbedeutend), Trional," Chloralformamid, Paraldehyd
(stark) und nach der Sicherheit Chloralformamid, Pel-

lotin, Paraldehyd und Trional. Mc Phedran warnt vor

dem längeren Gehrauche der Bromide und des Sulfouals

und warnt bei Insomnie durch Neurasthenie vor den Hyp-
notiea überhaupt, weil sie die Willenskraft beschränken.

Ferguson bezeichnet die ßrornidc und vor allem Brom
nicht als eigentlich schlafmacliendes Mittel, das am
Tage selbst zu G.O— 7,0, wenn die Geschäfte nicht

unterbrochen werden, keine Schläfrigkeit verursacht,

hält es aber in Verbindung mit Cannabis indiea bei

unruhigen Träumen für indieirt. Sulfonal erklärt er

lür ein sicheres Hypnoticum, das jedoch nicht an zwei

aufeinander folgenden Abenden und nicht zu lange ge-

geben werden sollte. Mae AI ist er empfiehlt bei In-

somnie überarbeiteter Studirenden Stryehnin, für welches

vielleicht auch die von Riehe t wegen ihrer Wirkung
auf das Rückenmark und die Herzthätigkeit hervorge-

hobene Chloralosc angewendet werden könnte, und
Magnesiumsulfat. Barnes betont das häufige Vor-

kommen von Gewöhnung an Chlorodyne, wenn eine

seiner Kranken 72.0 g als gewöhnliche Dosis nahm,
und die häufige Abhängigkeit der Insomnie von Gicht,

WO Alkalien oft gute Dienste leisten, und von Atherom
der Arterien, wo ihm Jodkalium mit Bromkalium com-
binirt Erfolge gaben. Als beste Hypnotiea bezeichnet

er Paraldehyd (besonders bei Herzleiden, acuten Lungen-
entzündungen und Delirium tremens), Sulfonal und
Trional. Nach Mac Callum wirken auch Behrings
Heilserum und Antistreptucoceusscrum hypnotisch.

JOIK UNI) ToXICOLOUIE.

Muir empfiehlt bei Manie als bestes Schlafmittel Brfr-

scinum bydrobromicum und das noch milder wirkende

Duboisinsulfat. Whitla sieht im Alcohol das best«

Schlafmittel. Atkinson empfiehlt Beaf-tea oder Tbee
und Kaffee bei Insomnie alter Leute. Leech erblickt

in der Darreichung von Bromkalium in Gaben von 1.25

bei Insomnie mit Unruhe überangestrengter Personen

keine Gefahr und ist überhaupt der Ansicht, dass die

Gefahren der Hypnotiea viel überschätzt werden.

Nach den von Pilcz (24) mitgetheilten Erfah-
rungen über Schlafmittel bei Geisteskranken
in Wagner's psychiatrischer Klinik ist Chloralhydrat

bei Personen mit krankem Gefässapparate und bei'bctt-

lägerigeu Kranken contraindicirt, ist aber in allen an-

deren Fällen zuerst zu versuchen, und nur bei länger

dauernder Anwendung durch Amylenhydrat oder l'ar-

aldehyd zu ersetzen. Bei Gebrauch von Sulfonal und

Trional ist die Darmthätigkeit zu regeln, Obstipation

zu vermeiden, der Harn zu beaufsichtigen und das Mittel

nach 2—3 Wochen auszusetzen. Für subcutane An-

wendung empfiehlt sich Pellotin. Das absolut sichere

und namentlich für den Transport von Irren geeignetste,

aber mehr lähmende als hypnotische Mittel ist das zu

0,1—0,5 mg verwendbare Hyoscinum hydrobromicuro.

In Fortsetzung seiner früheren Versuche über

Veränderung der Temperatur durch Krampf-

gifte und Nervengifte überhaupt (Ber. 1893. L 445)

hat Harnack (25a) in Gemeinschaft mit Zutz (26)

eine ausserordentliche starke Tempcraturstcigerutig (bei

Hunden um 3° schon nach 14 mg per Kilo, bei Ka-

ninchen um 1° nach 55 mg per Kilo) nach Cocain

nachgewiesen , während Temperaturherabsetzung hei

Kaninchen uud Katzeu uach Laudaniu und Coria-

myrtin trotz der dadurch bewirkten Krämpfe tempe-

raturherabsetzend wirken. Thebain hat nur geringen

Eiufluss, ebenso Cornutin. Die durch Cocain bedingte

Temperatursteigerung wird nach Versuchen von Har-

nack und Schwegmann (28) durch Anacsthetioa

(Amylenhydrat, Chloroform, Chloral) vollständig auf-

gehoben und während der Dauer der durch Anaesthc-

tica veranlassten Temperaturabnahme wirkt Cocain

nicht steigernd. Die die Temperatur herabsetzendem

Krampfgifte (Stryehnin, Santoniu) beeinflussen dagegen

die Steigerung durch Cocain nicht uud die durch erstere

bewirkte Abnahme wird durch Cocain rasch übereom-

pensirt. Nur Laudaniu schwächt und verringert deu

temperatur>teigernden Effect des Cocains. Alle diese

Versuchsergebuisse führen zu dem Schlüsse, dass die

Wärmeabgabe ausser dem Spiele bleibt und der Effect

ein centraler, auf die Wärmebildung gerichteter ist.

Da die Einwirkung der anästhesirenden und krampt-

erregeuden Mittel auf die entgegengesetzte Aetion de>

Cocains verschieden ist, muss auch ihr Angriffspunkt

verschieden sein. Wahrscheinlich beruht sie bei den

Krampfgiften auf Erregung von Hcmmungscentren für

die Wärmcbildung, welche der durch Cocain gesetzten

Erregung accelcrirender Centren lür die Thermogenese

nicht gleichkommt, während die Anaesthetica diese

accelerirenden Centren (nicht aber die Hcmmungscentren

vollständig lähmen. Die temperaturerniedrigende Wir-

kung der Opiumalkaloide ist nicht auf ihre krampf-

erregende, sondern auf ihre gchiralähmende Wirkung

zurückzuführen.

Tavemari (29) hat au sich und einem kräftigen
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gesunden Italiener Untersuchungen mit dem Mosso'schen

Ergographen über die Beeinflussung der Muskcl-

tbätigkeit durch verschiedene Genussmittel

angestellt und gefunden, dass Marsala, Kaffee, Bouillon

und Bier die Ermüdungscurvcn der Flexoren des Mittel-

fingers, sowohl nach langem Marsche als nach starker

Faradisation, in hohem lirade günstig beeinflussen und

die Arbeitsleistung des Muskel* bedeutend verstärken.

Gesackerter Kaffee wirkt besser als ungezuckerter. Die

Wirkung der verschiedenen Nervina differirt bei den

einzeluen Personen, so dass z. B. Bier bei der einen

Versuchsperson, die dasselbe ungern trank, keinen Ein-

fluss äusserte.

Versuche Marshai Ts (30) über den Antago-

nismus von Digitalin und verschiedenen Gliedern

der Nitritgruppe schienen einen gewissen Grad von

mutuellem Antagonismus in Bezug auf die Beein-

flussung des Herzens und der Gefässe zu ergeben.

Hei hinreichenden Mengen rufen die Nitrite auch

nach Digitalincinführung Sinken des Blutdrucks hervor

und umgekehrt tritt auch bei ausgesprochener Atnylnitrit-

wirkung auf Digitalin Steigen ein. Bei gleichzeitiger

Anwendung kommt der Effect der Nitrite am ausge-

nichnetsten zur Erscheinung, was offenbar mit der

rascheren Wirkung dieser in Zusammenhang steht. Bei

Kaninchen wirkt Nitroglycerin der verlangsamenden

Wirkung des Digitalins auf das Herz entgegen, bei

Hunden wirkt Digitalin auf die Pulsfrequenz wenig. Nitro-

glycerin intensiv steigernd ein. Kleine Unregelmässig-

keiten des Herzschlages infolge von Digitalin werden

durch Nitrite häufig temporär .
beseitigt: grosse Dosen

Nitrit wirken auch auf Digitalindyspuoc herabsetzend.

Auf die Diurese bei Thieren wirkt Digitalin eher herab-

setzend als steigernd, Nitroglycerin vermehrt die Diu-

rese, sobald der Blutdruck wieder normal geworden,

beide combinirt wirken stärker diuretisch als Nitrogly-

cerin allein. Während des durch Nitroglycerin be-

wirkten Sinkens des Blutdrucks ist die Diurese herab-

gesetzt; vorausgehende Digitalinanwendung verhindert

das Zustandekommen der Harnverminderung. Natrium-
nitrat wirkt für sieh nicht, mit Digitalin combinirt

leicht diuretisch. Bei künstlicher Circulation in Schaf-

nieren scheint der antagonistische Effect des Digitalins

die der Nitrite zu überwiegen: bei Combinationsver-

Michen folgt auf die Dilatation rasche Contraction der

Gefässe durch Digitalin. Am isolirten Froschherzen

kann Nitroglycerin die Wirkung des Digitalins fern-

halten und bei einem durch Digitalin deutlich contra-

hirten Froschherzen kann es rapide uud vollständige

Erschlaffung mit normalem Verhalten des Herzschlages

hervorbringen.

Der auf dircete Muskclwirkung hinweisende anta-

gonistische Einfluss ist kein chemischer, so dass dia-

metral entgegengesetzte chemische Alterationen resul-

tircn; vielmehr üben beide Substanzen ihren eigenen

Effect, so dass z. B. nach Verschwinden der Digi-

taliswirkung au Froschherzen sieh der Effect des Nitro-

glycerins einstellt. Comhinirte Anwendung vermindert

den toxischen Effect auf den Gastrocuemius des

Frosches.

Beim Menschen scheinen die Nitrite in ihrer Wir-

kung die Digitalis zu überwiegen. Cornbination beider

ist zulässig. Die gefässerweiternde Wirkung der Nitrite

beim Menschen kann nach zahlreichen von Marshall
angestellten Versuchen beim Menschen constant erhalten

werden, ausgenommen in vorgerückten Fällen von Athe-

rom, wo die Radialarteric nicht erweiterungsfähig ist

Pulse mit niedriger Spannung bei normaler Temperatur
werden am meisten afficirt, Pulse mit hoher Spannung

erst durch grössere Dosen, ohne dass dabei Bestehen
von Krankheit besonders modifieireud wirkt.

Frankel (31) hat mit dem HürthleVhen Blut-

wellenzeichuer tonographische Untersuchungen
über den Einfluss von Digitalin, Chloralhyd rat

und Strychnin angestellt. Nach Digitalin wird das

Pulsbild anacrot und erreicht das Druckmaximum

später als in der Norm. Die pulsatorische Schwankung

wird bei steigendem Blutdruck grosser. Gegenüber

dieser auf gesteigerte Herzthätigkeit hinweisenden Action

zeigt sich das Gegentheil beim Cbloralhydrat: das Puls-

bild wird catacrot, erreicht sein Druckmaximum früher

als in der Norm und die pulsatorische Schwankung

nimmt bei fallendem Blutdrucke zu. Durch Strychnin

wird die pulsatorische Schwankung bei steigendem

Blutdrucke kleiner als Folge peripherer Gefässcon-

traction.

Nach Roncagliolo (32) kommt von Herzgiften

dem Digitalis und dem Digitalin, ebenso der Convallaria

vasocoustringirender Einfluss zu, dagegen nicht

Adonis vernalis. Bei Strophanthus ist der Effect nicht

constant uud weniger ausgesprochen, aber doch mit-

unter sehr deutlich. Dasselbe gilt in etwas geringerem

Maasse vom Spartein. Coffein bewirkt Erweiterung der

Gefässe.

Spalitta und Consiglio (33) constatirten bei

Thieren, denen die Ganglienkettc des Sympathicus

lumbosacralis. in welcher sämmtliehc Vasomotoren der

Hinterextremitäten vereinigt sind, durchschnitten worden,

dass Cbloralhydrat und Chloroform auf die

Temperatur in der dem Schnitte entsprechenden

Seite in der Weise einwirken, dass die Wärme sofort

sinkt, während an der gesunden Seite zunächst wie in

der Norm infolge der Gcfässerweiteruug Temperatur-

steigerung eintritt. Bei nicht completer Zerstörung

der Vasomotoren {durch Durchschneidung des Ischia-

dicus oder des Bauchsympathicus) tritt die Erhöhung

der Temperatur ein, da hier Cbloralhydrat und Chloro-

form noch dilatirend wirken.

Hellin und Spiro (34) haben die Wirkung des

Coffeins und des Phlorizius bei künstlich

erzeugten Nephritiden (Arsenik, Aloin, Chrom-

säure, Cantharidin) untersucht, wobei sich ergab, dass

die durch Aloin und Chromsäure verursachte Nieren-

veränderung CoffeVndiurese und Phlorizindiabetes nicht

beeinflussten, während grössere Dosen Arsenik einer-

seits bestehende CoffeVndiurese zu unterdrücken, anderer-

seits den Eintritt der diuretischen Effecte durch Coffein

und Phlorizin mehr oder weniger zu hemmen vermögen.

Währeudbei Arsennieren trotz hochgradiger Albuminurie

Phlorizin Glykosurie hervorzurufen vermag, bleibt die

typische Wirkung des Coffeins und Phtorizins bei Can-

tharidinnieren vollständig aus. Da die Wirkung von

Aloin und Chromsäure auf die Nieren in Instruction

der Nierenepithelien besteht, während Arsen vorwaltend

Capillarerweiterung bewirkt, erschienen die Epithelien

an der Hemmung der Coffein- und Phloiizindiuresc un-

beteiligt. Als von besonderer Bedeutung betrachten

H. und S. den Raum zwischen Glomerulus und Kapsel,

da dieser in allen Versuchen, in denen die Diurese
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trotz wohl erhaltener Epithelien ausblieb, in Folge

strotzender Fülle der Glomcrulusschlingen zum grossen

Theile nicht vorhanden, wo die Diurese gering war,

ausserordentlich klein erschien, wie auch da, wo er bei

Cantharidisraus mit Eisudatmasseu ausgefüllt ist, die

Diurese aufhört. Diese Versuchsresultate stehen im

Widerspruche zu den modernen Anschauungen, welche

die vermehrte Diurese als gesteigerte Secretion der

Nierencpithelien auffassen.

Aus der Reihe der modernen antiseptischen
M cd ic am ente empfiehlt .Schuster (42) das Airol
als besonders günstig bei Otitis purulenta media wir-

kend, während es bei der Behandlung syphilitischer

(reschwüre vor Aristol und Europhen keinen Vor-

zug besitzt. Uti Gonorrhoe rühmt er die Janet'schen
Irrigationen mit Kaliumpermauganatlüsuugen, die auch
bei einfacher Cystitis (die Blase tolerirt Lösungen von

1 : 4000 sehr gut) von grossem Nutzen sind. Antinosin-

lösung (','••— 1 proc.) bewährte sich bei Blaseueatarrh

nicht, wohl aber bei tertiär syphilitischen Buchten-

geschwüren.

Jaquet (50) hat die Wirkung von Pflanzen-

dialy säten, die von Golaz (Vevey) in der Weise

dargestellt werden, dass die beim Zerstossen und Durch-

reiben frischer Pflanzen resultircnde Pulpa während

14 Tagen zunächst mit Wasser, dann mit Alcohol von

allmälig steigernder Concentration der Dialyse unter-

worfen wird und wovon ein Gewichtstheil genau einem

Gewichtsthcile der Pflanzen entspricht, auf ihre Acti-

vität geprüft und an Dialysatcn von Folia Belladonuae,

Khizoma Veratri albi, Folia Aconiti Napelli, Fol. Digi-

talis, Fol. Adonidis vcrnalis und Seeale cornutum durch

physiologische Versuche nachgewiesen, dass in ihnen

die activen Bestaudthcile der verwendeten Pflanzen vor-

handen sind. Dasselbe beweisen chemische Analysen

derselben durch Kunz-Krause, und es scheint daher

die Benutzung der Pflanzcndialysate, welche in Tropf-

fläschchen mit Angabe des Gehalts an wirksamer Sub-

stanz für eiue bestimmte Anzahl Tropfen im Handel

sind, insofern sehr angemessen, als sie besser als Ex-

tracte und Tincturen aus trockenem Material die ge-

samtste Wirkung der frischen Pflanze rcpräsentircn und

die in diesen enthaltenen Bestaudthcile unverändert

enthalten, auch die von der Verschiedenheit des Stand-

ortes resultirendcn Differenzen der Präparate vermei-

den, insofern die Pflanzen stets an demselben Orte

gesammelt werden, während allerdings der Eiufluss

der Witterung auf das Darstcllungsmatcrial nicht zu

umgehen ist. Mit der Haltbarkeit der Dialysate ist es

nach Jaquet nicht schlecht bestellt, da Dialysate aus

den Jahren 1894 und 1895 annähernd gleiche Resultate

ergaben.

Bclladonnablätterdestillat enthielt 0,095 pCt. Atro-

pin, so dass 30 Tropfen der Maximaldose (0,001) des

Atropins entsprechen. Vom Dialysat der weissen Nies-

wurz betrug der Alkaloidgehalt' 0,1 46 pCt., so dass

20 Tropfen 1 mg activer Substanz entsprechen. Das
Aconitdialysat, welches nach Kunz-Krause 0,063 pCt.

oder in 50 Tropfen 1 mg Alkaloid enthalten soll, zeigte

die Activität des französischen Aconitins von Petit,
erwies sich aber als lOmal weniger giftig als das neuer-

dings von Merck dargestellte Aconitinum purum crystalli-

satum. Digitalisblätterdialysat mit 0,16 pCt. activer

Substanz (80 Tropfen entsprechen 1 mg Glycosid) wirkt

2 mal schwächer als eine entsprechende Digitoxinlösung,

dagegen energischer als Digitalinum verum. Adonis-

dialysat war gleichen Lösungen von Adonidin gleich-

werthig. Das Mutterkorndialysat bewirkte starke Rigi-

dität der Muskeln beim Frosche.

An Stelle von Dünndarmpillen empfiehlt Sah Ii

(51), nachdem er sich von der Unzuverlässigkeit der

Keratin- und Salolüberzüge überzeugte, durch Einwir-

kung von Formaldehyd auf Gelatinekapseln gewonnene
Kapseln, die als Glutoidkapseln bezeichnet werden.

Nach den Versuchen von Hausmann und Weyland
in St. Gallen lassen sich Gelatinekapscln so härten,

dass sie künstlichem Magensafte bei 37—40° mindestens

8 Stunden, destillirtem Wasser noch weit länger Wider-

stand leisten, dagegen iu paukreatischen Yerdauungs-

gemischen in 1 Vi— 3 Stunden sich lösen. Die Härtung

lägst sich graduireu, so dass die Kapseln im Magen-

säfte sich nur 2—3 Stunden unzersetzt halten.

Eugen Dietrich (Helfenberg) hat unter dem
Namen Tritole gallertartige Emulsionen von fettes

Oelen mit Malzextract in deu Handel gebracht, welche

nach Goliner (52) die Einführung der betreffeudrn

Oele wesentlich erleichtern und die Wirkung rascher

hervortreten lassen. G. empfiehlt besonders das Tri -

tolum jecoris aselli (75 Lebcrthran uud 25 Mah-
extraet), das bei Kindern theelöffelweise 3 mal täglich

mit warmer Milch gegeben, ohne jeden Widerwillen ge-

nommen wird, und das Tritolum Ricini (ebenfalls n
3
/< aus Ricinusöl bestehend) esslöffelweise bei habitueller

Obstipation und Bleicolik Erwachsener, theelöffelweise

bei Kindern. Als „Band wurm tritol Dietrich*
wird ein Tritol von 50 Ricinusöl und ana 25 Extractutn

Filicis und Malzextract bezeichnet, von denen 3 ver-

schiedene Stärken (entspr. 8, 6 und 4 g Farnkraut-

extraet) benutzt werden sollen.

Lewin und Esch bäum (53) empfehlen au Stelle

der Cacaosuppositoricn, in denen der grösste Theil der

beigemengten Arzneimittel in der Spitze sich findet

und der meist nicht sterilen und ihres grossen Glycerin-

gehalts wegen den Darm reizenden Glyceringelatine-

suppositorien die allgemeine Einführung von Agar-

Agarsuppositorien und entsprechenden Formen

(Bougies, Vaginalkugeln).

Man bereitet Agarsuppositorien am besten ex tem-

pore, indem man mit Natriumbicarbonat (0,1 : 10.0)

neutralisirtes Agarpulver mit dem für die erforderliche

Zahl an Suppositorien abgewogenen wasserlöslichen

Arzneimittel ana in einer kleinen Medicinflasche mit

29 Th. Wasser schüttelt, dann die Flasche, durch Ver-

schnüren des Korkes fest verschlossen, 5— 10 Minuten

in siedendes Wasser bringt und die Masse in passende

Spitzdüten von Paraffiupapicr ausgiesst. Unlösliche

Mittel, wie Bismut. nitr., Ungt. ein., werden mit der

Agarmasse verrieben. Autipyrin erfordert grössere

Mengen Agar. Tanninsuppositorien werden ohne An-

wendung von Wärme mit 2 Th. Agar und 7 Tb. Wasser
gemacht.

Liebreich (54) weist auf die nach den neuesten

auf Veranlassung des Preuss. Kriegsministeriums aus-

geführten Untersuchungen vollkommen genaue Dosirung
zulassende Form der Tabletten Tiin, die auch für die

Civilpraxis zweifelsohne besondere Vorzüge bietet.

Unter dem Namen Parap laste werden tob

Beiersdorff & Co. in Hamburg Pflaster vertrieben, deren

Farbe der der Haut ähnlich ist. Nach Unna (55)

handelt es um in geeigneter Weise gefärbten, feinfase-

rigen, dichten Baumwollenstoff, der mit vulcanisirtem

Kautschuk impermeabel gemacht und mit gereinigtem

Wollfett und reizlosen Harzen (Colophonium, Dammar-
harz) klcbfähig gemacht werden. Vor den Guttapcrcha-

mullen haben die Paraplaste den Vorzug, dass sie beim
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Abziehen nicht so leicht einreissen und auf der Haut

tot Leinen Rückstand von Pflaster hinterlassen. Durch

miattn Dicke und Festigkeit der Unterlage sind sie

tx-onders für länger dauerndes Liegenbleiben (Furuncu-

lose, Quecksilberpflastcr bei trockenen, psoriatiformen

Ettcmco) iudicirt.

Die in den Handel kommenden medicamentösen
f'araplaate sind F. mit Acidum salicylicum (40 pCt.),

Aeid. salieyl. und Empl. saponatura (ana 10 pCt.), Acid.

salicyl. und Kxtr. Caunabis iud. (von ersterem 40, von

letzterem 10 pCt.), Chrysarobin (40 pCt.), Hydrargyrum
;»;5 pCt.), Hvdrargvrum und Carholsäure (50 bezw.

7,5 pCt), lohthvol (40 pCt.), Kesorcin (50 pCt.), Pvro-

galW (40 pCt.). Zinkoxyd (40 pCt.), Zinkoxyd und
Oleum cadiuum (50 resp. 15 pCt.) und Zinkoxyd und
llydrargyr. oxyd. flav. (40 pCt. und 2 pCt.).

Als das Ideal eines wasserlöslichen Firniss
bezeichnet Unna (56) das aus Traganth und ficlatina

bereitete Gelanthum, in welchem unlösliche Medica-

mente auf das feinste vertheilt dauernd suspendirt

bleiben und welches auf der Haut zu einer glatten,

nicht einmal spurweise klebenden Decke eintrocknet,

selbst wenn es hygroskopische Stoffe, wie Ichthyol,

enthält. Der Tragauthzusatz ermöglicht die Beimengung
von Substanzen, welche einfache Gelatinelösungen un-

brauchbar machen, wie bis50p('t. Ichthyol, bis 40 pCt.

Salicylsäure, Resorcin und Pyrogallol, bis 5 pCt. Carhol-

säure und 1 pCt. Sublimat, oder auch von incompa-
tibeln Körpern (Ichthyol und Salze, Salicylsäurc und
Zinkoxyd). Man kann (Jelanth auch mit 10 pCt. Fetten

und bi*20pCt. (ilycerin mischen. Kine parfümirte Mischung
mit 10 pCt Fett bildet den Galanthcrcme des Handels.
Der fertige (Jelanth enthalt ana 2'/i pCt. Traganth und
Gelatina, 5 pCt. (ilycerin und etwas Rosenwasser. Die

Medicamente werden mit Wasser zu einer Paste verriebcu,

die Fette mit Gummi und Wasser eraulgirt zugesetzt.

Vor der Cascinsalbe zeichnet er sieh durch grössere

Billigkeit aus: nur bei Thcer ist letztere als Vehikel

»orzuzicheo.

Harnack (58) betont, dass das Tropfengc-

wicht verschiedener medicamentöser Flüssig-

keit nicht dem speeifiseben Gewichte, sondern der

Oberflächenspannung proportional ist. Flüssigkeiten,

nie Schwefelsäure, Chloroform, Schwefelkohlenstoff,

Kreosot, welche viel schwerer als Wasser sind, geben

viel kleinere, leichtere Tropfen. Selbst bei gleichblei-

bender Grösse und Form der Tropffläche fallen die

Tropfengewichte derselben Flüssigkeit bei differeuter

Geschwindigkeit des Tropfens verschieden aus. Mit

zunehmender Geschwindigkeit steigt das Tropfengewicht

progressiv, bei Aqua destillata bei wechselnden Inter-

vallen von 0,25—4,1 Secunden im Verhältnisse von

etwa 4 : 5. Modificirend wirkt auch die Grösse das an

der Tropfflächc hängenden Tropfenrestes und das Kin-

dringen von Verunreinigungen aus der Luft, woher es

kommt, dass freistehende ältere wässrige Lösungen

häufig Tropfen von geringerem Gewichte geben als

frisch augefertigte gleiche Lösungen, ohne dass das

speeifische Gewicht eine Veränderung erfahren hat.

Das Umgekehrte findet bei alcoholischen Lösungen

statt, indem infolge von Verdunstung des Alcohols

ältere Präparate schwerere Tropfen liefern. Schwerere

Tropfen als Wasser lieiert keine wasserfreie Flüssigkeit;

die von Harnack als solche gefundene syrupösc Eis-

phosphorsäure ist als hygroscopisch zerflossen und als

concentrirte Lösung anzusehen; concentrirte Schwefel-

säure liefert dagegen nur äusserst kleine Tropfen. Als

Substanzen, welche in wässriger Lösung das Tropfen -

gewicht des Wassers erhöhen, erscheinen die anorgani-

schen fixen Basen und deren Carbonate, die Ncutralsalze

mit anorganischen Säuren, Chlor, Phospborsäure, leicht

lösliche nicht flüchtige organische Säuren und deren

Salze und die völlig neutral gebundenen Salze flüchti-

ger organischer Säuren. Ein besonderes Verhältniss

zeigen Salzsäure, Schwefelsäure und Salpetersäure, in-

dem sie das Tropfengewicht des Wassers zunächst er-

höhen, bei stärkerer Concentration aber wieder ver-

ringern. Dasselbe findet statt bei Alkaloidsalzlösungen,

so dass z. B. ein Tropfen 5 proc. Atropinsulfatlösung

bedeutend leichter als 1 proc. Atropinsulfatlösung und

selbst als ein Wassertropfen von derselben Tropffläche

ist. Substanzen, welche in wässriger Lösung das

Tropfcngewieht verringern, sind Ammoniak, flüchtige

organische Säuren und deren Salze, in deuen die Säure

nicht völlig fest gebunden ist (z. B. Liquor Plumbi

acetici, Liquor Aluminii acetici, Alcohol, ätherische

Oelc und eine Reihe flüchtiger Substanzen). Dass die

Verhältnisse der Überflächenspannung ganz anderen

Gesetzen folgen, als die speeifiseben Gewichte der

Flüssigkeit, zeigt namentlich das Verhalten der

Tropfengewichtsabnahme bei steigendem Alcoholgehalt.

insofern der Zusatz kleiner Alcoholmengcn rasche Ab-

nahme der Tropfengewicht« zur Folge hat, während bei

höheren Alcoholconcentrationen die Differenzen viel ge-

ringer werden.

Practiseh wichtig sind diese Verhältnisse für die

Verordnung der Solutio Kalii arsenicosi, insoweit in

Tropfen des ofticinellen Präparates mit Spiritus Lavan-

dulae das Gewicht eines Tropfens annähernd 0,05, ohne
Spiritus 0.08 ist und bei Verdünnung die Anwendung
des Verdünnungsmittels sehr verschieden schwere

Tropfen zur Folge hat. Bei Mischung mit 3 Theilcn

Bittermandelwasser erhält man Tropfen, welche 0,1 mg
arseniger Säure entsprechen. Sehr bedeutend ist auch

der Unterschied der Tropfen von Morphinsalzlösungen

in Wasser (0,082) oder Bittermandelwasser (0,049).

Ein Tropfen Crotouöl wiegt nicht 0,05, sondern 0,035.

Die Tropfen von Colchicumwein und Colchicumtinctur

differiren sehr; 1 g Colchicumtinctur liefert 34, 1,0

Colchicumwein 23—24 Tropfen.

[1) Welandcr. Edward (Stockholm), Einige Unter-

suchungen über Jod und Quecksilber. Vortrag in der

schwedischen Aerztegesellscbaft. nygiea. L1X. p. 181

bis 208. — 2) Norden feldt, Ueber die temperatur-

herabsetzende Wirkung des Spartein, des Helleborein

und des Cocain. Verhandlungen der Gesellschaft der

Acrztc zu Gothenburg am 12. Februar 1896. p. 2—6.
Göteborg.

Nordenfeldt (2) hat im Sahlgren'schen Kranken-

hause in den Jahren 1895—1896 einige Versuche mit

Einpinsclung bei Fieberkranken von Cocain in 5 proc.

Lösung, Helleborein und Spartein in je 2.5 und 5 proc.

Lösungen gemacht. Die Resultate waren beinahe voll-

ständig negativ.

Wclander (1) leitet die günstige Wirkung der

Jod- und Quecksilberpräparate bei Syphilis

davon ab. dass jene überall in die Körpersäfte ein-

dringen und zu allen Theilen des Körpers gelangen,

wodurch sie überall auf vorhandene Syphilisbacterien

nachtheilig einwirken können und den Boden für die
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Gegenwart, Vermehrung u. s. w. dieser ganz ungeeignet

machen. W. ist der Ansicht, dass das Jodkalium meist

in zu kleinen Dosen gegeben werde und dass das Mittel

in schwereren Fällen zu 6— 10 g täglich zu reichen

sei. Vom Jodkalium lässt sich, weil nach 3—4 Tagen

alles Jod aus dem Organismus eliminirt worden ist,

in der Kegel keine anhaltende Wirkung auf die syphi-

litische Krankheit erwarten. Auf der anderen Seite

zeigt sich auch alleinige Quecksilberbehandlung in

manchen Fällen uuzwcckniässig, weil die Einwirkung

so langsam vor sich geht, dass es nicht in genügender

Menge resorbirt werden kann, um z. ß. das Zerfallen

der Oummata zu verhindern. Das durch die Praxis

erwiesene lange Ausbleiben neuer Symptome nach Queck-

silbercuren beruht ohne Zweifel auf dem langen Ver-

weilen des Quecksilbers im Organismus und der davon

herrührenden schlechten Beschaffenheit des Bodens für

die Vervielfältigung der Syphilisbacterien. Auf Grund

dieser feststehenden Thatsachen wendet \V. seit vielen

Jahren in schweren tertiären Fällen gleichzeitig grosse

Jodkaliumdosen und eine kräftige Quecksilberbeliandlung

an, das Jodkalium, um sehr schnell auf schwierige ge-

fährliche Symptome einwirken zu können, das Queck-

silber, um ein dauerhafteres Resultat der Behandlung zu

gewinnen. Das Jodkalium wird nur die ersten 15 bis

20 Tage angewendet, das Quecksilber wiederum je

nach der Beschaffenheit des Falles, während 4 bis f>

Wochen, bisweilen auch länger.

A. Fr. Eklnnd (Stockholm).

Kejchman. N., Xeue Medieamentc. Krytyka
Iekarska. No. G. (Kritische Bemerkungen über die

Empfehlung und Einführung verschiedener neuer Medi-

camente.)

Trotbirky (Krakau).

Wronski, Ladislaus, Bacteriologischc Unter-
suchungen der zu subcutanen Injectionen gebräuch-
lichen Flüssigkeiten und ihre Sterilisirung. Gaz. lek.

No. 4.

Nach Wronski 's Untersuchungen über das Ver-

halten dcrBacterien in den am häufigsten zur

Subcutaninjcction verwandten Flüssigkeiten
finden sich lebens- und fortpflanzungsfähige Bacterien

gewöhnlich in Solutionen von A tropin, Cocain, ("offeio,

Ergotin, Morphin, Stn chnin, viel seltener in Solutionen

von Pilocarpin und Solutio Fowleri. Diese Bacterien

sind nicht krankheitserregend, wenn aber krankheib-

erregende hineingerathen, so .leben sie ziemlich lange.

Sorgfältiges und reines Bereiten der Solutionen in der

Apotheke mit destillirtem und sterilisirtem Wasser

giebt uns Garantie dafür, dass die Flüssigkeit unmittel-

bar nach dem ersten Entkorken steril ist. Concentrirte

Lösungen von Antipyrin und Chinin, wie auch Aether

und Tinctura Moschi enthalten keine Bacterien uud

vernichten eingeführte Microben fast auf der Stella

Die Lebensfunctionen der Bacterien, die sich in den

Solutionen befinden, können die chemische Zusammen-

setzung der Flüssigkeiten ändern und zu ihrer Zer-

setzung mitwirken. Von den chemischen Mitteln, die

zur Conservimng der Solutionen cmpfohleu werden,

ist am entsprechendsten der Zusatz von reiner Carbol-

säurc (gegen '/i pC*0 oder Sublimat (1 : 5000 bis

1 : 10000), wobei zu wünschen ist, dass die Concen-

tration der Solution womöglich (im gegebenen Falle)

die höchste sei. Die von Eimousin empfohlenen,

an beiden Enden verschlossenen Fläschchen, welche

eine Einzcldose der fraglichen Iujeetionsflüssigkeit stc-

rilisirt einschliessen, sichern die völlige Sterilität.

Stahr]
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Eleetrotherapie
bearbeitet von

Prof. Dr. M. BERNHARDT in Berlin.

I. Allgemeines. — Physiologisches. —
Electrodiagnostik. - Methoden.

1) Bordier, H.. Precis dYlectrotherapie. Paris.

— 2) Monnell, S. II., Tbc treatmcnt of disease by
clcclrie eumnts. New York. 1100 pp. — 3} Alt-
haus, J., Der Werth der Eleetricität als Heilmittel.

Uebersetzt von K. Octker. Frankfurt a. M. — 4)

Hess I er. H., Die ärztliche Anwendung der Eleetricität.

Württcrab. Corresp. Bl. No. 5—8.) — 5) Bergonie,
J., Archive» d'electricitc medicale experimentales et

eUniquaa. Bordeaux. — (5) Do um er, De la valeur

semciologiquc des reactions anormales des muscles et

des nerfs. Congres intern, de Neurologie etc. ä Brüx.
— 7) Kausch, W., Ein Kall von schwerem Diabetes

mellitus mit ausgedehnter langsamer eleetrischer Re-

«OtdOD. Neurol. Centralbl. Nr.. 11. — 8) Gumpertz,
Ueber die clectrisch« Erregbarkeit des N. radialis.

Ebendas. No. 15. (Nervengesunde Individuen uud nur
functioncll Kranke geben alle Reactioueu. Die vom
Verfasser erhobenen pathologischen Befunde reichen

nicht aus zur Diagnose organischer Affcctionen, sondern
sie sind nach ihm nur ein Symptom einer solchen. —
Die Erwiderungen Reraak's und Bernhardt"* siehe loco

citato.) — 9) Bordier, U., Etüde critique et experi-

racutale sur la topographic de la sensibilite electrique

de la peau. Archives d'elcctr. med. 1806. No. 45.

(Vgl. Jahrcsber. 1896. L S. 367.) — 10) Gracia,
Fr. de, Sülle modifieazioni della sensibilitä farado-

cutanea in rapporto alle altre sensibilitä della pelle.

La Riforma med. Oct. — 11) d'Arman, Sur la re-

sistance electrique du corps humain. Progres med.
No. 4. (Vgl. Jahrcsber. für 1896. I. S. 367.) — 12)

Bordier, IL, Action des itaia variables du courant

galvanique sur les nerfs sensitifs. Recherches experi-

mentales sur les lois des secousses sensitives chez

l'homme. Arch. de Fhysiol. (3). p. 543. — 13) Vi-

gouroux et Mally, Contribution ä l'etude de l'hc-

miplegie infantile, Variation de In resistauee electrique.

Presse med. No. 81. (Bei cerebraler Kinderlähmung
ist der electrische Widerstand auf der gelähmten .Seite

erbeblich gesteigert. So ergab sich z. B., dass der

Körperwiderstand 5350 Ohm betrug, der der gesunden

Seite 3940. der der kranken aber 9440.) — 14) Dubois,
M., Recbcrches sur l'action physiologique du courant

galvanique dans sa periode d'ctat variable de ferme-

ture. Archives de Phys. Oct. p. 746. — 15) Müller,
G. E., Ueber die galvanischen Gesichtsempfindungen.

Zeitschr. f. Psych, u. Physiol. d. Sinncsorg. XIV. 5.

S. 829. — 16) Hofmann, Fr. u. R. Bunzel, Unter-

suchungen über den electrischen Geschmack. Pflüger's

Arch. Bd. 67. S. 215. — 17) Einhorn, M., Einige

Experimente über den Einfluss der directen Magenelec-

trisation. Archiv f. Verdauungskrankheiten. S. 455.
— 18) Karl unkel, Beiträge zur Kataphorese. (Aus
der dcrmatol. Universitätsklinik zu Breslau.) Arch. f.

Dermatol. u. Syph. Bd. XU. S. 13. — 19) Perso-
nali, St., Ueber die Einführung von Medicamenten
mittelst Eleetricität. Wien. klin. Rundschau. No. 34
bis 35. - - 20) Kngclskjön, C, Ueber die Wirkung
localer Frottirungcn und deren Beziehung zur Eleetro-

therapie. W. M.Wchschr. No. 6 -7. — 21) Apostoli, G.,

Sur les applications nouvelles du courant ondulatoire

en therapeutique. Comptes rendus. No. 4. (Juillet.)

p. 267. — 22) Boisseau du Rocher, Courants ä
intermittences rapides. Generateur. Effets physiques;

effets physiologiques ; effets therapeutiques. C. rendus.

No. 4. p. 185. — 23) Moutier. A., Sur l'action des
courants de haute frequence au point de vue de la

tensiou arterielle. Ibidem. T. 125. No. 5. - 24)
Oudin, Action therapeutique locale des courants ä

haute frequeucc. Ibidem. 14. .luin. p. 1347. (Verf.

lobt die wohlthätige Eiuwirkung d'Arsonval'sehcr Ströme
hoher Frequenz auf die verschiedensten Arten der Er-

krankung der Haut und der Schleimhäute. Sie wirken
ähnlich wie Fraukliu'scho Ströme, aber intensiver und
schneller.) — 25) Bergonie. J., La valeur therapeu-

tique des courants de haute frequence. Congres inter-

national de Neurologie, de Psychiatrie, d'EIcctrieitc' me-
dicale et d'Hvpnologie ä Bruxelles. (Meist Bekanntes.
Vgl. Jahresb.' L S. 368.) — 26) Apostoli, G. and
Berlioz, The general therapeutic action of the alter-

nating high frequency current. Brit. Med. Journal.

December 11. identisch mit Arbeit No. 85, referirt

Jarcsbcr. für 1895. Bd. L S. 408. Nichts Neues.) —
27)Boinet et Caillol de Poncy, Recherches sur les

effets thi rapeutiques des courants de haute frequence.

Bullet, ther. 8. Sept. — 28) Dubois, L., De l'action

des courants de haute frequence sur la virulence du
streptocoque. Compt. rend. CXXIV. No. 14. (Dubois
hat Streptococcen, welche für Kaninchen sehr virulent

waren, mittels faradischer Ströme behandelt und fand,

dass die Culturen sieh auf künstlichen Nährböden
langsamer entwickelten und für die Versuchsthiere

weniger pathogen wurden. Diese Abnahme der Virulenz

beruht nicht auf Bildung von Antitoxinen, sondern ist

die Folge einer Abschwächung der Bacterien; denn die

von den Microorganismcn befreite Bouillon vermochte

gegen eine Infection mit Streptococcen, welche nicht

mit electrischen Strömen behandelt waren, einen Schutz
nicht zu verleihen.) — 29) Gcelvink, P. H., Zur
Wirkung eleetrischer Ströme auf den menschlichen Or-

ganismus. Inaug.-Dissert. Berlin. (Vergl. Jahresber.

für 1896. I. S. 867.) — 80) Haab, 0., Traumatische
Macula-Erkrankung, bewirkt durch den electrischen

Strom. Zehcnder's klin. Monatsbl. f. Augenheilkunde.
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XXXV. p. 213. — 31) Monnel, S. H., A study of

maximum x-ray effects with the static marhine. Med.

Ree. June 2fi.' — 32) Apostoli, G., Sur un ras tres

grave de dermatitc consöcutive ä deux applications de

ravons X. Pathogenie et traitement. <'ompt. rend.

T.' 124. No. 24. — 33) Büttner, 0. und K. Müller,
Technik uud Vcrwcrthung der Röntgen'schen Strahlen

im Dienste der ärztlichen Praxis und Wissenschaft.

Halle a. S. — 34) Bordier, H., De la sensibilite

ilectrique de la peau. Recherches experimentales sur

les conditions physiques de sou excitation et de son

exploration. Paris.

Bei einem 17 jähr., an schwerem Diabetes leidenden,

an Lungcnphthisc zu Grunde gegangenen Mann stellte

Kau seh (7) bei electrischcr Untersuchung der Nerven

und Muskeln für die meisten ein Verhalten fest, welches

als Entartungsreaetion zu bezeichnen war; es handelte

sich bei der Mehrzahl der aflicirten Muskeln um partielle

Entartungsreaetion mit indirecter Zuckungsträgheit

(Einzelheiten siehe im Orig.). Bei der Scctiori wurde

nur in der Hüne des zweiten Lendensegmentes unter

den im L'ebrigcn normalen vorderen Wurzelfascrn

beiderseits dicht an der Pia je ein kleines Bündel

degenerirter Easern gefunden. Sonst war das ganze

Rückenmark (auch die Vordcrhornzellcn und die Hinter-

stränge) normal. Auch die peripherischen Nerven und

die Muskeln waren durchaus unversehrt. — Für die

Erklärung der Erscheinungen zieht Verf. den Chemismus

im Diabetes an. Das Blut des Kranken enthielt abnorm

hohe Zuckerwerthc (0.3—0,5 pCt.): so konnten die

jahrelang von stark zuckerhaltigem Blut ernährten

Muskeln auch ohne nachweisbare histologische Ver-

änderungen functionell schwer geschädigt werden.

Zur Untersuchung der clectrischen Sensibilität be-

diente sich Bordier (9) des galvanischen Stromes,

feuchter Electroden und der monopolaren Anordnung.

Zunächst tritt eine Wirkung am negativen Pol ein.

An der Vorderfläche des Korpers ist die Empfindlichkeit

am Gesicht und am Hals am grössten, dann folgen die

obere Extremität und der Rumpf, dann die untere Ex-

tremität bis zum Knie, zuletzt kommen Wade und

Fuss. Besonders empfindlich ist die Gegend des Hand-

gelenks, der Brustwarze uud des Hodensackes. An

der Hinterseitc des Körpers ist die clectro-cutanc Sen-

sibilität geringer als auf der vorderen Seite.

Bei Versucheu, welche de Gracia (10) mit dem

Schlitteninductorium und der Erb'schcn Electrode über

die Scusibilitätsverhältnisse bei Gesunden (gegen den

electrischen Reiz) angestellt, kam er im Wesentlichen

zu denselben Resultaten, wie seine Vorgänger (Erb,

Ref. U. A.). Stirn, Hals, Wangen sind die empfind-

lichsten Körpertheile, die übrigen Theilc entgehen einer

präcisen Graduirung.

Bei Kranken (Meningitis, Meningomyclitis, Hemi-

plegie etc.) ergab sich, dass das Verhalten der clectro-

cutanen Sensibilität mit dem der tactilen nicht cor-

respondirtc, auch nicht mit dem der Schmerzempfindung,

der Temperaturunterschiede, der Schwere: sie hat ihre

eigenen Gesetze, vielleicht auch ihre eigenen Leitungs-

bahnen. In einem Falle (linksseitige Hemiplegie nach

einem Trauma des Halsmarkes) zeigte sich die electri-

sehc Sensation durch eine thermische ersetzt. Es giebt

also neben einer An- und Hypiisthesie für den electri-

sehen Reiz auch eine Dysästhesie; Hyperästhesien hat

Verf. picht beobachtet.

Bei seinen Untersuchungen (Vcrsuchsanordnung,

Beschreibung der benutzten Apparate siehe im Orig.:

bemühte sich Bordier (12) festzustellen, wann bei

Reizung der sensiblen Hautnerven mit der Anode odtr

der Cathodc bei Stromschluss oder Stromöffuung die

erste minimale Empfinduug auftritt. Diese Em-

pfindungen traten stets zuerst (d. h. bei relativ gf-

ringster Stromstärke) auf bei KaS (0,9—1,1 M. A.}.

sodann folgte aber AS (1,1 — 1,5), dann erst AO (1,2

bis 1,8) und zuletzt eine Empfindung bei KaO (2,0 bis

2,4 M. A.).

Schon vor Jahren hatte Dubois (14) bemerkt,

dass, um den erregenden galvanischen Strom in Bezug

auf seine Intensität zu dosiren, es nicht gleichgütig

ist, wenn man ihn mit Hülfe eines Rheostaten im

Hauptsehluss oder eines Collectors misst. In der That

genügte ein einfacher Versuch, um zu zeigen, dass in

Bezug auf die physiologische Action die Stromstärke

ohne Eintluss ist (bei obiger Anordnung), da dieselk

Minimalcontraction mit Intensitäten erhalten wurde,

welche zwischen 0,188 und 1,52 M. A. schwankten.

Verf. legte sich nunmehr die Fragen vor, ob sich die-

selbe Muskelcontraction stets bei derselben Voltspannung

oder bei derselben Intensität zeigt und zweitens, wel-

chen Einfluss der Eigenwiderstand des Körpers auf die

physiologische Action eines Stromschlusses habe. Kr

kam (wir verweisen in Bezug auf die Vcrsuchsanordnung

auf das Original) dabei zu dem Resultat, dass die

Muskelzuckung sieh annähernd stets bei derselben Vor-

spannung und nicht bei derselben Intensität zeigt, und

dass der Korperwiderstand, von welchem natürlich die

Intensität abhängt, auf die physiologische Action ein«

Stromschlusses keinen grossen Einfluss hat, da der-

selbe z. B. von 271 600 Ohm auf 72234 fallen kann,

ohne dass es möglich ist, die Voltspannung zu ver-

mindern.

Beim Studium der dritten Frage: Welchen Einfluss

hat ein im Hauptsehluss eingeschalteter Rheostat? ergah

es sieb, dass die eingeschalteten Widerstände (gleich-

viel ob metallische oder Flüssigkeits- oder Kaolin- oder

Graphitrheostaten verwandt wurden) die physiologische

Wirkung eines Stromschlusses vernichten, selbst wenn

diese Widerstände gegenüber dem des Körpers schein

bar gar nicht in Betracht kommen.

Die Erklärung ist nach D. in dem Auftreten der

Selbstinduction zu suehen, da sie die Erreichung des

Maximums der Stromstärke hintanhält und verzögen.

Diese Idee wurde bestätigt, da es Verf. gelang, durch

die Einschaltung eines Condcn9ators, welcher die durch

den Rheostaten im Hauptstrom erzeugte Verlangsamung

ausglich, nunmehr diese Selbstinduction des Rheostaten

und ihre verzögernde Wirkung zu paralysiren.

Indem wir in Bezug auf die Betrachtungen de>

Verf.'s über einige physikalische und biologische Fragen

noch einmal auf das Original verweisen, heben wir die

Schlussforderung D.'s besonders hervor, dass man statt

des Galvanometers sich des Voltmeters bedienen soll.
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ron etwa 4—5000 Ohm Widerstand: es müsste wenig-

stens Zehntelvolts anzeigen können. Wolle man In-

tensitäten messen, so müsse das Galvanometer in

Hundertstel-Milliampere graduirt sein: für feinere Un-

tersuchungen sei das Lippmann'sehc Eleetromcter zu

benutzen.

Müller (15) arbeitete mit 2fi Versuchspersonen,

deren Farbensinn vorher festgestellt wurde, und deren

geistige Befähigung sie zu den hier erforderlichen Selbst-

beobachtungen empfahl. Die eine Electrodc lag im

Nacken, die andere wurde durch eine dazu hergerich-

tete Brille („Mensurbrille'') repräsentirt. Das electrisehe

Instrumentarium erlaubte insbesondere eine ungeheuer

feine Abstufung der Stromstarken, die zu wirken hatten.

Die Versuche wurden entweder bei geschlossenen Augen

der Versuchsperson vorgenommen, oder (und das erwies

sieh vortheilhafter) die Versuchsperson fixirte dabei einen

grauen Punkt von variabler Helligkeit.

Resultate: Der aufsteigende Strom wirkt auf den

Weiss-Schwarz-Sinn im Sinn einer Verstärkung der

Weisserregung und einer Schwächung der Sehwarz-

erregung. Umgekehrt wirkt der absteigende Strom.

Die Farbe der galvanischen Gesichtsemplindung ist bei

aufsteigendem Strom ein nach Roth hinneigendes Blau

(Violett, Blauviolett), bei absteigendem Strom ein nach

lirün hinneigendes tielb. Das bestätigt Purkinje

(IS'25): Die den beiden Stromrichtungen entsprechen-

den Empfindungen sind die von Gegenfarben. Der

Rothgrünblinde sieht in den beiden Füllen hier nur

lielb, dort (aufsteigender Strom) nur Blau. Der über-

haupt „Farbenschwache* empfindet hier nur Verdunk-

lung, dort nur Aufhellung. Die Wirkung ist beim

aufsteigenden Strome im Allgemeinen ausgeprägter als

beim absteigenden. Die Wirkung ist am stärksten auf

den Schwarzwcisssinn (sehr kleine Stromstärken) dann

kommt die auf den Gelbblausinn, und zuletzt die auf

den Rothgrünsinu. Die Farbe des betreffenden „Schlics-

sungsblitzcs* ist (nur in grosserer Intensität) die

des betreffenden Stromes überhaupt. Nach Oeffnung,

z. B. des absteigenden Stromes, wurde mitunter die

dem entgegengesetzten (also aufsteigenden) Strome ent-

sprechende Empfindung (Hellviolett) wahrgenommen.

Es ist gleichgültig, ob diese Versuche bei Hell- oder

Dunkeladaption vorgenommen werden.

Die sehr eingehende Discussion der Fehlerquellen,

beobachteten Abweichungen und theoretischen Fol-

gerungen wolle man im Originale nachlesen. Jeden-

falls erregt nach Verf. der galvanische Strom die

Stäbchen und Zapfen. (Referat von J. Starke aus

dem Centralbl. f. Physiol. 16. Oct. 1897.)

In Bezug auf die Ergebnisse elektischer Reizung

der Zungenspitze kamen Hoffmann und Hunzel (IG)

fast zu denselben Resultaten wie Hermann (1891).

Der KaO-geschmack tritt schon bei ganz schwachen

Strömen auf, durch deren Schliessung überhaupt keine

Empfindung ausgelöst wird. Der Schwellenwerth für

den AS- und den KaO-geschmack sind von derselben

Grösse, der für den sogenannten KaS-gcschmack ist

aber 10 mal grösser. — Auf dem Zu.ngei)gmnde tritt

die Geschmacksempfindung reiner und freier von Neben-

wirkungen hervor, und auf den hinteren Zungenpartien

unterscheidet man im KaO-geschmack deutlich eine

hässliehc Componeute. — Die Ergebnisse der Prüfung

des electrischen Geschmacks gestalten sich schliesslich

so: An der Spitze der Zunge bringt AS eine me-

tallisch saure, bei starken Ströme eine stechende Em-

pfindung hervor; dieselbe ist bei KaS stark brennend

und ganz schwach bitter, bei KaO säuerlich metallisch.

Am Zungengrund bewirkt AS eine metallisch saure

Geschmacks- daneben eine andere indelinirbare, bei

starken Strömen eine ekelhafte Empfindung. KaS wird

als bitter, leise kratzend, KaO als metallisch sauer

süss empfuuden.

In Bezug auf das Verhalten des electrischen Ge-

schmacks an der Grenze der geschmacksfreien Zone

auf dem Zungenrücken ergab sich, dass in doppelter

Weise, an der Grenze des gcsehmacksuricinplindlicheu

Gebiete auf dem Zungenrücken und beim Gegenge-

sehmack das schon oben constatirtc Zusammengehen

des AS- und des KaO-gesehruaeks und ihre Ueber-

legenbeit über den KaS-geschmack festgestellt werden

konnte.

Bei massiger Vergiftung der Zunge (mit Cocain)

verschwand der bittere Geschmack und die KaS-

emptiudung; AS- und KaO-geschmack bleiben bei

schwacher Vergiftung unverändert, nur werden sie etwas

schwächer.

Bestreicht man die Papillae circumvallatac mit

einer gesättigten acholischen Lösung von Gymuema-
säure, so verliert sich bei KaO der süsse Geschmack.

Verff. kommen schliesslich zu folgenden Resultaten:

Der electrisehe Strom reizt die Endorgane der Ge-

schmacksnerven direct nur bei AS und KaO. Während

des Stromschlusses tritt Erregung durch Producte der

Electrolysc hinzu, welche bei AS sich zur directen

Erregung addirt, bei KaS die einzige Ursache der Em-

pfindung ist. Die KaO Ut als der reinste Effect di-

recter electriseher Reizung der Geschmacksendorgane

anzusehen.

Schliesslich wird noch auf die interessante That-

sachc hingewiesen, dass bei Nervenstämmen KaS und

AO erregend wirken, während beim Geschmacksend-

organe AS und KaO eiue Erregung bewirken. —
Aus den bei Hunden, Kaninchen, Ratten und

Fröschen von Einhorn (17) angestellten Versuchen

geht hervor, dass der faradischc Strom Contractionen

am Magen auslöst: 1. wenn die Doppclelectrode diu

Serosa (auch im Fundus) berührt; '2. wenn eine

Electrodc sich im Magen, die andere sich an einer be-

liebigen Stelle der Serosa befindet. 3. Befindet sich

eine Electrodc im Magen, die andere an einem nicht

zu entfernt liegenden Körpertheil, so kann man bei

einem mittelstarken faradischen Strom (von 20—30 Se-

cunden Dauer) neben den Körpercontractionen peri-

staltische Contractionen des Magens beobachten. 4. Die

bipolare innere Electrisation des Magens bewirkt gleich-

falls peristaltische, aber nicht sehr ausgiebige Con-

tractionen.

Die Schleimhaut des Magens bietet nicht, wie

Meitzer meinte, dem Strom einen hoheu Widerstand,
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sondern sie leitet sehr gut und verhindert eben da-

durch das Eindringen des Stroms in die Muscularis.

Die therapeutische Wirkung der Magenelectrisation

bpsteht nicht nur in der Auslösung von Contractionen,

sondern in ihrer Einwirkung auf die secretorische,

vasomotorische und sensilbc Innervation desselben.

Karfunkel (18) giebt einen L'ebcrblick über die

Entwiekeluug und den gegenwärtigen Stand der Kata-

phoresenfrage und berichtet über eigene Experimente,

die zum Theil Wiederholungen schon von anderen

Forschern angestellter sind. Er hielt sich dabei an die

von Münk angewandte Methode und benutzte als

Elcctroden du Bois'sche Zuleitungsröhren mit Pfropfen

von plastischem Thon. Die Versuche bestätigten, dass

es auf rein kataphorischem Wege gelingt, Lösungen von

Strychnin, Lithium, Chinin, Cocain, Apomorphin, Jod-

kalium in die intacte thicrische resp. menschliche Haut

überzuführen. Insbesondere kann man mit Cocain je

nach Wahl der Stromstärke, der Dauer uud Coucen-

tration alle Grade der Uncmplindlichkeit an der Haut

hervorrufen. Verf. versuchte auch, den Weg eines

übcrgeleiteten Medicamentes, und zwar einer Argcnt-

aminlösung, im microscopischcn Bilde zu verfolgen und

fand die schwarzen Schollen niedergeschlagenen me-

tallischen Silbers bis zum Ret« Malpighi vertheilt,

jedenfalls tiefer als -bei Controlversuchen mit einfacher

Aufpinselung der Lösung auf die Haut. Was nun die

practLsche Verwerthbarkeit der Kataphorcsc betrifft, so

steht ihr hindernd entgegen, dass die Kesorptionsmengc

eine sehr kleine ist und dass diese geringfügigen Ab-

lagerungen schnell von Ort und Stelle durch den Blut-

strom fortgeschafft werden, Uebelstände, denen man
allerdings durch Modifikation der Versuchsanordnungen

abzuhelfeu mehrfach bestrebt gewesen ist. Verf. glaubt,

dass man zur Erreichung allgemeiner Wirkungen im

Körper von der kataphorischen Uebcrleitung gelöster

Medicamente wohl kaum Gebrauch machen werde, dass

aber die locale CocaTn-Kataphorese und die Versuche

mit entsprechenden chemischen Substanzen bei vielen,

namentlich auch parasitären Erkrankungen der Haut

und Schleimhaut, wie sie schon von Ehrmann u. A.

anscheinend mit gutem Erfolge angestellt wurden,

durchaus indicirt seien. Neisser hat an der gonor-

rhoisch erkrankten Urcthralschlcimhaut mit gonococcen-

tödtenden Mitteln derartige Versuche gemacht mit Er-

gebnissen, die mindestens zu ihrer Fortsetzung er-

muthigen. — Auch die Frage der Uebcrleitung von

Medicamenten durch allgemeine electrische Bäder unter-

zog Verf. einer Nachprüfung. Er benutzte zu diesem

Zwecke das monopolare electrische Bad, d. h. die eine

grosse Elcctrode bildete die genannte Badeflüssigkeit

selbst, die Kathode ein ausserhalb des Wassers befind-

licher Messingstab. Als Medicamcnt wurden in dem

Bade 8,0 Sublimat gelöst. Nach dem 12.-14. Bade

gelang es bei den Versuchspersonen Hg im Urin nach-

zuweisen; die Versuche bestätigten also, dass es auch

auf diesem Wege der allgemeinen Kataphorese gelingt,

das Sublimat in den unversehrten lebenden Organismus

des Menschen überzuführen.

Aus den Untersuchungen Personali's (19) geht zu-

nächst hervor, dass es gelingt, mittelst der Elcctricitat

Medicamente in den thierischen resp. menschlichen

Körper einzuführen. Die Möglichkeit der Einführung

beruht aber nicht auf der kataphorischen oder der

mechanischen Action des Stromes, sondern auf den

Gesetzen der Electrolyse. Bei Jodkalium i. B.,

salicylsaurem Natron, sautouinsaurem Natron muss die

Lösung mit dem negativen Pol armirt werden, heim

salzsauren Chinin, Cocain, beim Sublimat, Salpeter-

säuren Strychnin ist es der positive Pol, welcher mit

diesen Lösungen zu verbinden ist, da ja die electro-

negativen Elemente (Sauren, Metalloide) zum positiu-n

Pole hinstreben, die Metalle und Alkalien aber als

electro-positive Elemente nach dem negativen Pol hin

wandern; die Alkaloidc verhalten sich dabei wie die

Alkalien.

Durch eine einfache Vorrichtung lässt sich der

sinusoidalc Strom d'Arsonvals in einen wellenförmigen

umwandeln, welcher seine Richtung nicht ändert

(couraut oudulatoirc). Er ist nach Apostoli (21) bei

gynäkologischer Therapie unschädlich, hat auf die Neu-

bildungen der (iebärmuttcr und ihrer Anhänge keintu

Einfluss, ist aber als ein vorzügliches schmerzstillendes

Mittel zu verwerthen. Auf die Rcsorptiun periuterincr

Exsudate wirkt der Strom vortheilhaft ein und ist amh

gegen Blutungen, Lcucorrhoe und Verstopfung ver-

wendbar.

Mit Hülfe des Oudin'schen Resonators erzielte

Moutier (23) mit electrischen Funken oder dem elek-

trischen Hauch längs der Wirbelsäule (in absteigender

Richtung) Erhöhungen der arteriellen Gcfässspannung

von 4—8 cm Quecksilber.

Aus ihren therapeutischen Vcrsucheu über die

Wirksamkeit von electrischen Strömen grosser Frequenz

(nach d'Arsonval) ziehen Boinct und Caillol (27:

folgende Schlüsse:

In der Mehrzahl der Fälle wurde der Allgemein-

und der Kräftezustand gebessert; die Ausscheidung von

Zucker oder Eiwciss durch den Harn blieb unbeein-

flusst: auf verschiedene Arten von Chorea konnf

günstig eingewirkt werden. Keine dauernde WirkuDX

zeigte sich beim Zittern Bleikranker, bei Hemiplegie.

Basedow'scher Krankheit, Lymphadenom und den Er-

scheinungen tertiärer Syphilis; bei Neurasthenie war«

die Erfolge leidliche.

Haab (30) beobachtete bei einem 34jähr. Maschi-

nisten, dessen beide Augen durch einen elcctrischeu

Strom unbekannter Stärke und Spannung getroffen

waren, und zwar das rechte mehr wie das linke, eine

Herabsetzung der Sehschärfe des ersteren auf ein Sechste;.

Nach 2 Monaten waren alle Erscheinungen verschwunden.

Aeusserlich hatte das Auge nur eine ganz geringe

Reizung der Bindehaut gezeigt; im Augenhintergnmde

fand sich eine zarte milchige Trübung über die Macub-

gegend ausgebreitet. In der Maculamittc war die Trü-

bung etwas schwächer, so dass der Foveafleek nur

schwach röthlich durchschimmerte. Längs des oberen

Randes der Netzhautgrube fanden sich ziemlich Tiele

weisslich-gelbe Fleckchen von unregel massiger Venn.

In der Mitte der Fovea waren zwei kleine solche Fleck-
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eben, die wie zwei Lauchtande Punkte aussähet!, vor-

handen. Au deu Netzhautgefässeu und au der Papille

war nichts Abnormes wahrnehmbar. Blutungen waren

nirgends zu finden.

Nach 2 Sitzungen mit Röntgenstrahlen hatte sich

bei einem Individuum eine erhebliche Entzündung und

Gangrän der ßauebhaut eingestellt, welche, Monate lang

andauernd, keiner Behandlung wich. .Schliesslich trat

allmälig nach folgender Behandlung Apostoli's {82)

Heilung ein:

Man wandte „statische Bäder" an und liess den

electrischen Hauch 20—30 Minuten auf die erkrauktc

Stelle einwirken. Später fügte man Ströme hoher

Frequenz unter der Form des „condensireuden Bettes"

(.lit coudensateur) hinzu. Daun wurden zweimal bipolare

hydroelectrische Bäder (mit dem l'ndulatiousstrom —
eourant ondulatoire) in Gebrauch gezogen.

II. Electrotherapie der Nerven- und Muskel-
krankheiten.

1} Niles. H. K.. Static electricity in the treatment

of uervous and mental diseases. Americ. Journ. of In-

sauity. January. (Vergl. .Jahresber. I. S. 371.) (Nichts

Neues.) — 2) Marsucco, T., Sulla tcrapia elettrica

nel trattamento »leite malattie mentali. Aead. di

üenova. Anno XI. 1—2. (Referat der Rivista di

Paiol. DCT. 1897. I.uglio.) (Verf. hat bei vier Melan-

cholischen durch allgemeine Faradisation sehr günstige

Resultate erzielt; Besserungen traten auch bei anderen

Formen von Geisteskrankheiten ein, welche vom Verf.

von der erregenden Wirkung der Electrieität abhängig
gemacht werden.) — 3) Dignat, I'., De la valcur

therapeutique de IVleetricite dans le traitement de

rhcmiplegie cerebrale. Bullet, ther. 15. Nov. — 4)

Gernsheim, Fr., Ein durch den galvauischen Strom
günstig bceinllusstcr Fall von peripherer traumatischer

Lähmung. Deutsche med. Wochenschr. No. 3. — 5)

Suduik, R., Cataphorisc au chlorure de zinc dans les

affections nevralgiques. Areh. dYlectr. med. 189G.

No. 41. (Namentlich bei Ischias hat Verf. von folgendem

Verfahren gute Erfolge gesehen, l'upiersrhciben von

5-fi cm Durchmesser werden mit dem positiven Pol

eines . constanten Stroms verbunden, welche mit einer

10 proc. Chlorzinklösung getränkt sind. Der negative

Pol von grosser Oberfläche ruht irgend wo im Verlauf

des Nerven, der positive au den schmerzhaften Punkten.

.Stromintensität 5—50 M.-A. (10 M.A. im Allgemeinen),

.Stromesdauer 13 Minuten. Nach Revue neurol. 1897.

No. 23. p. 677.) — 6) Montier, A. et Granier, De
l'influcnce de la frauklinisatiou sur la voii des ehan-

teurs. Comptes rend. T. 124. p. 787. (Verff. fanden,

dass die Franklinisation [Einathmung der vom positiven

Pol ausgehenden Luftströmungen] die Stimme voller

und klarer macht und dass das Singen leichter und
weniger ermüdend wird. Bei Anfängern erleichtert die

Procedur das Studium und verleiht der Stimme der

Künstler einen ungewöhnlichen Wohlklang.)

Niemals soll man nach Dignat (3) die eleetrisehe

Behandlung cerebraler Hemiplegien früh beginnen-, man

lange etwa nach 3 Wochen mit einer 2-3 wöchent-

lichen Faradisation der Muskeln an. Dann soll man

den constanten Strom auf die Wirbelsäule applieiren:

man wechsle während der Sitzungsdaucr ein bis zwei

Mal die Strome,richtung. beginne mit 4—5 M. A. und

gehe nie über 15 M.-A.; Sitzurigsdauer 10—15 Min.

—

Treten keine seeuudären Coutraeturen ein, so kann
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mau nach einigen Tagen von jeder localen Behandlung

absehen, sonst muss die Behandlung lange Zeit fortge-

setzt werden. Sind Zeichen beginnender Krampfer-

scheinungen vorhanden (öpilepsie partielle), so hat

jeder electrisch-therapeutische Eingriff zu unterbleiben.

Electrostatische Bäder, von Zeit zu Zeit angewendet,

dienen zur Hebung des allgemeinen Ernährungszu-

standes.

Gernsheim (4) berichtet: Ein lfijähriger Mensch

hatte neben anderen schweren Verletzungen auch eine

Öberarmfractur und infolge starker Callusbildung eine

eombinirte Lähmung der Nn. ulnaris und medianus da-

vongetragen. Es bestanden im Gebiete der genannten

Nerven schwere Störungen der Sensibilität, Motilität

und atrophische Zustäude.

Nachdem eine 3 monatliche Behandlung mit Massage,

passiven Bewegungen und Faradisation ohne Erfolg ge-

blieben war, dachte man. den Gallus operativ zu ent-

fernen und die geschädigten Nerven freizulegen. Vor-

her aber wurde ein Versuch mit dem galvanischen

Strom gemacht. In täglichen Sitzungen wurde die Anode

auf den Nacken, die Kathode auf die bekannten Nerven-

punkte am Oberarm applicirt; die Stromstärke über-

schritt nie 5 M.-A. Am Sehluss einer jeden Sitzung

wurde der Strom auch 3 Minuten lang quer durch den

Gallus hindurchgcleitet. Die Besserung begann schon

nach 3 Wochen; weiterhin nahm der l'mfang des Gal-

lus sichtlich ab. Das Muskelvolumcn und die Muskel-

kraft hoben sich derart, dass Patient sich nunmehr

seines rechten Arms vollkommen wie früher bedienen

kann. Der Erfolg der galvanischen Behandlung war

hier ein positiver und jede Suggestion ausgeschlossen.

III. Electrotherapie anderer Organe.
Galvanochirurgie. Electrolysis.

(Vergl. Chirurgie, Laryngologie, Gynäkologie, Haut-

krankheiten etc.).

1) Fischeies, Th., The use of electrolysis and

the galvauo cautery in the treatment of diseases of

the nose and throat. Med. and surg. report. Nov. 20.

— 2) Hecht, II., Zur therapeutischen Verwerthuug der

Eleetrolyse in Nase und Nasenrachenraum. Archiv f.

Laryngologie. VI. (2). S. 229. (Günstige Erfolge der

„Kupfer-Electrolyse* besonders bei Ozaena in Verbin-

dung mit Naseud'juehe. Mehrere Sitzungen in Zwischen-

räumen von 8— 14 Tagen.) -3) Berten, lieber electro-

medicamentöse Zahnbehandlung. Münch. Wochenschr.

No. 27. S. 751. — 4) Rethi, L., Die Heilung der Ozaena
mittelst Eleetrolyse. Wiener klin. Rundschau. No. 10.

(Verf. sah gute Erfolge von der electrolytischen Be-

handlung. Er Übte die Electropunctur in die mittlere

Muschel (-f Eleetmde in eine Kupfernadel auslaufend)

und das Septum (die - Electrode war eine Platinnadel.)

Die Stromstärke richtet sich nach der subjeetiven Em-
pfindlichkeit des Kranken, ebenso die Dauer der ein-

zelnen Sitzung.) — 5) Gilles, Application aux retre-

cissements de l'oesophagc des diverses methodes de

traitement elcctrique emplovees pour l'uretre. Journal

med. de Brunei les. No. 39. — ß) Lang, E., Die the-

rapeutische Verwerthung der Eleetrolyse insbesondere

bei Stricturen der Harnröhre. Wiener klin. Wochen-
schrift. No. 7. (Gute Resultate.) — 7) Chatzky.S.,
Du traitement du psoriasis vulgaris par lYlectricite sta-

tique. Wratsch. No. 40. (Kevue neurolog. No. 24.
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p. 709.) — 8) Ehrmauu, Die Kataphorese als Heil-

verfahren für Sycosis coceogcues (vulgaris) und para-

sitaria. Wiener med. Bl. No. 1. — 9) Newman, It.,

Electric treatment in gout and the urie-acid diathesis.

Med. rec. Dec. 11. (Empfiehlt Franklinisation gegen
gichtische Diathese und Gichtanfall.} — 10) Massey,
(i. B., The radical eure of malignant disease by the

cataphoric dissemination of mercuric salts; a further

contribution. Med. and surg. Rep. Nov. 20.

Berten (3) zeigt den Vorzug der kataphoretisehen

Einführung von Cocain behufs Anästhesirung des Dentins

zur Eröffnung der PulpahÖhlc. Die Stromstärke ist von

Vioo bis zu 10 M.-A. verfügbar. Dazu dient ein am
Opcrationsstuhl angebrachter Rhcostat, welcher es ge-

stattet, den 40—45 Volt starken Strom nach Belieben

zu reguliren.

Nach Chatzky (7) sind viele Psoriasisk ranke

Ncuropathcn. Vf. behandelt sie diätetisch (leicht ver-

dauliche, nicht verstopfende Nahrung) und mit dem

electrischeu Hauche der Influenzmaschine und mit

Funkencntladung auf die Phoriasisfleekeu uud die

Wirbelsäule. Die Erfolge in Bezug auf Besserung oder

Verschlimmerung der nervösen Besehwerden und des

Ausschlages gingen parallel: von ß Fällen wurden bei

4 günstige Resultate erzielt, bei zwei Hysterischen da-

gegen waren sie gering oder blieben aus.

Eine mit Ichthyollösung (lOproc. wässerige Lösung

von Ammonsulfichthyol) gefüllte Glockenclectrodc aus

Hartgummi, welche mit der Lösung getränkte Watte

enthält, wird von Ehrmann (8) mit der Kathode eines

galvanischen Stromes verbunden auf die befallene Haut-

steile 10 Minuten lang aufgesetzt Der Strom steigt

allmälig bis zu 15 M.-A. au. Durchschnittsdauer der

täglich odor dreimal wöchentlich vorzunehmenden Be-

handlung etwa 7 Wochen; die Erfolge sollen sehr gün-

tige sein.

Eine amalgamirte Goldelectrode (Nadel) wird ab

positiver Pol in die Geschwulst gestossen, die sehr breite

uegative Electrodc von Massey (10) auf die Hau;

applicirt und ein Strom yod 800-1000 M.-A. »/«-',

Stunde fliessen gelassen. Nach einer Woche wird die

Proccdur wiederholt. Auf diese Weise (das Quecksilber

wird weit in die Gewebe hineingeführt und entfaltet

dort seine zerstörenden Wirkungen) will Vf. eine Reiht

von Carcinomen und Sarcomcu des Kiefers, der Lippen,

der Zunge erfolgreich behandelt haben.

IV, Electrotherapeutische Apparate.

1) Morochowetz, L., Azimuthaler Inductiotis-

apparat. Jubelband der Zeitschrift für Biologie. — 2)

Sänger, A., Ein von der Eleetrode aus regulirbarcr

Inductionsapparat. Neurol. Cbl. No. 2. (Verf. hat ein«:

Unterbrechungselectrode construirt, durch welche die

Stromrcgulirung nach einfachem Druck auf einen der

beiden au dem Handgriff angebrachten Knöpfe dadurch

bewirkt wird, dass die secundäre Spirale nach Belieben

vor oder rückwärts bewegt und so der Strom verstärkt

oder geschwächt werden kann. Die genaue Beschrei-

bung siehe im Orig.) — 3) Wagucr, H., Erfahrungen

über electromedicinische Anschlussapparate au Gleich-

stromstationen. Arch. f. Laryng. VII. 1. (Empfiehlt den

Anschluss.) — 4) v. Zderas, 0. IL, Frankliuische

Ohren- und Augenelectrode. Franklinischer Zerstäuber.

Wiener Presse. No. 28. (Wird die metallische Leitung

durch ein eingeschaltetes Holzstüek unterbrochen, so

kann man dadurch beim Franklinischen Strom eine ru

starke Funkeuentladung vermeiden. Fügt man weiter eint

derartige Holzschicht in den Ansatztheil einer Eleetrode.

so kann man diese dem Ohr und Auge nicht nur

nähern, sondern in den Gehörgang hineinstecken und

dem Auge direct anlegen. Die nähere Beschreibung

der so coustruirteu Elektroden sowie des Zerstäubers,

mit dem man Flüssigkeiten im Spray kegelförmig zer-

streuen kann, siehe im Orig.) — 5) Baculo, B., Inter-

ruttore a ruote dentate Marey-Vcrdin, modificato dail

Dr. B. Giornale della Associazione napoletana di Medki

c Naturalisti. VII. 3. Napoli.
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B a lneotherapie
bearbeitet von

Sanitätsrath Dr. I.. LKHMANN in Oeynhausen (Rehme).

Brunnen- und Badceuren.

Naturwissenschaftliche Hydrologie überhaupt.

Zeitschriften.

1) Brock, Vcröflcutlicbungcn der Hufeland'schen

Gesellschaft f. Heilkunde in Berlin. 18. ö. Versamml.
der balneol. Gesellschaft am 12. bis 15. März in Berlin.

— 2) Den gier. P.. Der 25. schlesische Bädertag und
«eine Verhandlungen, nebst dem medicinischen, dem sta-

tistischen Verwaltungs- und dem Witterungsbericht für

die Saison 1896. Reinerz. 3) Müller, F. C. und
T. H. E. Kraner, Veröffentlichungen des nllgem. deutsch.

Bädenrerbandes. Oftic. Bericht über die 5. ö. .Jahres-

versammlung; zugleich Monatsschrift f. praet. Balneol.

München. — 4) Willrieh, Thüringer Saison-Nachricht.

Offie. Organ des Thüring. Bäder-Verbandes. Berka. —
i) Hygiea, Sehlesische Bäderzeitung. Landeck. — 6)

Kailay, F., Mcdicin. Revue f. Balneologie, Hydro- und
Mechanotherapie. Diätetik, nebst Beiblatt, Curortzeitung.
— 7) Qu c hl, F. W., Balneologisehe Zeitung. Oftic.

Organ der Curort- und Mineralwasser-Interessenten

Deutschlands, Oesterreich Ungarns und der Schweiz.

Kachzeitung f. d. Gesammtintcresscn des Brunnen- und
Radewesens, der Cur- und Wasserheilanstalten, des

Mincralwasserhandels und Exports. Nürnberg. — 8)

Barueh, S., Illustrirtcs Badeblatt. Wien-Berlin. —
9) Illustrirte Curzeitung. Baden bei Wien. -- 10) Zeit-

schrift für Therapie (Electro- und Hydrotherapie). Wien.
— 11) Das Badecommissariat. Organ f. d. Verwaltung
der ges. Bäder der Nord- und Ostsee und aller admini-
straeifen. juristischen und ökonomischen Angelegen-
heiten. Berlin. - 12) Müller, Franz C, Archiv der

Balneotherapie und Hydrotherapie etc. Halle. — 13)

Annuaire des eaux mimrales de la France et de l'Etranger,

des bains de mer et de TUydrotherapie. Paris. — 14)

Annales de la soeiete d'hydrologie med. de Paris.

Comptes rendus des seanecs. Paris. — 15) Bourgade,
E. de, Archive d'Hydrologie. Paris. — 16) Revue med.
et scientiflque d'Hydrologie et de Gimatologie pyr<'-

Lennes. Toulouse. — 17) Gazette des eaux. Journal

hebdomadaire paraissant le .leudi. Hydrol.-Hydrother.
Bains de raer-Climatologie. Paris quarantieme annee.
— 18) Idrologia et Climatologia. Firenze.

A. Naturwissenschaftliche und technische
Hydrologie. Analysen.

19) Baginsky, Ad., Zur Hygiene der Bassin-

bäder. (Die Verunreinigung des Badewassers durch die

Badenden.) Balneol. Vers. S. 161. — 20) Bouchar-
dat, Ch. en commun avec Desgrez, Sur la compo-
sition des gaz qui sc degagent d'eaux miueralcs de
Bagnoles-de-l'Orae. Compt. rend. T. 123. p. 23. —

21) Lithia water. Brit. med. .lourn. July 10. p, 88.

— 21 a) La Sourcc de „Lithia" ä Ballardvalc. (U. S.

A.) Bull, de l'aead. p. 887. — 22) Die Schwefel-

quellen in Helouan. Lancet. Oct. 9. p. 935. — 23)

Die muriatische Sulfat-Eisenquelle in Helouan. Ibid.

Oet. 9. p. 985. — 24) „La Bondc de Moulin" ä

chaude saignes. Bull, de l'aead. p. 884. — 25) La
Sourcc „Gelin* ä Saint- Pariz-lc Chälct, Ibid. p. 885.

— 26) La Sourcc „ses Grottes* de Evian. Ibid. p. 890.

— 27) Ludwig, E., Eine neue Jodquelle in Wels.

Wien. klin. Wochonsehr. No. 3. — 28) L'eau ditc „la

Mejorada" (Espagne). Bull, de l'aead. p. 178. — 29)

L'eau de la sourcc „Sccularis* de Skoftebv (Suede-

Westergotland). Ibid. p. 179. — 30) Ludwig, E.,

Ueber die Emmaquellc in Gleichenberg. Wien. klin.

Wochenschr. No. 55. — 31) La Source „Alice* ä

Pongues (Nievre). Bull, de l'aead. p. 889. — 32)

La Sourcc de Saintc-Catherine ä Saint-Cirques-les-Prades

(Ardeche). Ibid. p. 886. — 33) La Source „Ferru-

gineuse incomparabk * ä Asperjac*. Ibid. p. 883. —
34) La Source „Gros* ä Artonne. Ibid. p. 8S5.

(19). Ad. Baginsky stellte in einer Berliner

Badeanstalt bacteriologische Beobachtungen des Bade-

wassers au vor Eintritt desselben in die Badebassins

(Schwimmbassins), nach Einfliessen desselben in das

Bassin (ohne das es /um Baden schon benutzt war);

und 3. nach Benutzung des Bassins zum Baden von

vielhundert Personen. IKa-Kartoffel-Gelatincplatteu und

einfache Gelatineplatten wurden mit gleichen Wasser-

meugen begossen, und nun die Keimcolonien nach 24,

48, 72 Stunden gezählt, durch Microscop und Thier-

versuche auf ihre Natur (Virulenz) studirt.

Ad 1. Das Tiefbrunnenwasser (vor Einfliessen in

die Bassins) war nahezu keimfrei, wie gutes Trinkwasser.

Ad 2. Das Bassin besteht aus Fliesen; es ist

gereinigt, ausgescheuert worden. Das Wasser, sowohl

von der Oberfläche als aus der Tiefe geschöpft, erwies

sich als keimführend aus der Gruppe des Bact. coli. Im

Thierversuch zeigte sich eine von den 6 Culturen virulent.

Ad 3. 212 Persouen haben im Bassin gebadet. —
Es wurden 9 scheinbar verschiedene Colonien ab-

gestochen. Davon erwiesen sich 2 als Bact. coli, vi-

rulent gegen Mäuse und Kaninchen ; doch bei Fütterungs-

versuchen nicht virulent.

Mit der Dauer der Badebenutzuug und der Zahl

der Badenden steigt die Zunahme der Bacterien.
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Findel ein Zuströmen frischen Wassers statt (109 cbm

p. Tag), so ist die Zahl der gefundenen Keime wohl

etwas, aber nicht wesentlich geringer.

(20.) Bouchardat untersuchte die Gase, welche sich

aus der Heilquelle Bagnolcs de l'Orne entwickeln. Die sehr

exaete Untersuchungsmethode wird genau beschrieben.

Nach Volumproeenteu bestehen die genannten Gase aus:

Kohlensäure . . . 5,0
N ...... . 90,5
Argon 4,5

Helium Spur.
Die Quellen sind nicht geschwefelt. Sie Mithalten

Kieselerde, wie die Brunnen in Cauterets.

(21.) Eiu Lithiumbrunnen in Ballardvalc (U.S. A.)

soll das stärkste Lithiumwasser sein. 15,4 g feste Sub-

stanz in 1 Gallon; davon *
5 Lithiumcarbonat. Es wird

nicht Kohlensäure zugesetzt.

(21a.) Die französische Acadcmie hat das Wasser

des „Lithiu* genannten Bruunens nach eingesandten Pro-

ben nachanalysirt und die Angaben über dessen Zusammen-
setzung bestätigt. Infolgedessen wird die Zulassung des

Brunnens für Vertrieb in Frankreich gestattet.

I. An CO, arme Wässer.

(22.) Die Analyse der Helouauer Schwefelquelle
von J. Attfield ist vom 30. Oclober 18%:

Chlorkalium 0.2923
Chlornatrium 5,0890
Calciumsulfat .... 0.0694
Calciumcarbonat . . . 0,8250
Maguesiumsulfat .... 0.5069
Eisen und Thonerde . . 0,0160
Kieselerde 0.0290
Schwefelwasserstoff . . 0,0918

6,8994

Der Raum des Schwefelwasserstoff betragt 60 cem,
t° = 90° F.

(23.) Die muriatische Sulfat-Eisenquelle in Helouan
ist von Attfield (Oct. 1896) aualysirt:

Chlorkalium 0.2882
Chlornatrium 4,7050
Calciumsulfat .... 0,7340
Calciumcarbonat . . . 0,5157
Maguesiumsulfat . . . 0,3613
Eisen und Thonerdc . . 0,0150
Kieselerde 0.0350

6,6522

(24.) Analyse von „La Bonde de Moulin -
:

Fester Rückstand .... 0,900
Kieselerde, Fe., Thonerdc. . 0,050
Calcium 0,041
Magnesium 0.034
Chlornatrium 0,110
Schwefelsäure 0,027
Die heiss aufgelösten Salze als

Natriumcarbonat berechnet 0,477

(25.) Analyse der Quelle „Gclin
4

:

Freie Kohlensäure .... 0,5920
Kohlensäure, gebunden . . 0.5480
Salzsäure 0,0434
Schwefelsäure 0,9848
Kieselsäure 0,0259
Eisenoxydul 0.0382
Calcium 0,8366
Magnesium 0,1394
Kalium 0,0262
Natrium 0,0236

(26.) Analyse der Quelle „ses Grottes* in

Calciumcarbonat .... 0,2201

Magnesium 0,0886

Natrium 0,0041

Chlornatrium 0,0040

Natriumsulfat 0.0136

Kalium 0,0061

Kieselerde 0,0080

Bviaa

0,3373

t° = 4°. Ergiebigkeit: 71 cbm.

(27.) Im Gebiete der Stadt Wels 1894 eine Tief-

bohruug, 500 m tief, 16—24 cm weit. In den oberen

Schlierschichten Erdgas, welches einmal das Bohrwasser

thurmhoch emporschl.-uderte. — Der Schlier bildet den

Untergrund der Welser Heide, mit einem 500 m tiefen

Bohrloch noch nicht durchsuuken. Er ist horizontal

geschichtet. Auf den Schlier lagert sich Schotter

aus verschiedenfarbigen Kalken und Dolomiten etc.

Alpiner Ursprung. Der Schotter sammt seiner Saud-

einlagerung ist sehr wasserhaltig; derselbe wurde bis

20 m durchteuft.

Das eiserne Rohr, womit das Bohrloch ausgekleidet

ist, ragt 82 cm empor, mit 2 mal rechtwinkelig ge-

bogenem Rohr von 40 mm lichtem Durchmesser. Daraus

flicsst das Wasser mit vielen Gasbläschen zu Tage. Die

Ergiebigkeit beträgt 48 hl in 24 Stunden. Das Erd-

gas, pro Stunde 2'/i cbm, ist brennbar.

Farblos, klar, salzig, riecht wie Eisensäuerling.

opalisirend beim Stehen an der Luft; okeriges Sediment.

Neutrale Reaction. t° 12° bei 20° Lufttemperatur.

In 10 000 Thcilen des Wassers sind berechnet die

kohlensauren Salze als Auhydrobicarbouate:

Chlorkalium 0,864
Chlornatrium 149,269
Borsaures Natrium 0,322
Chlorlithium 0.153
Chlorbarium 0.005
Chlorstrontium 0.027
Chlorcalcium 5,950
Phosphorsaures Calcium . . . 0,014
Chlormagncsium 1.304

Brommaguesium 1,132
Jodmagnesium 0.386
Doppeltkohlensaures Magnesium . 5,044
Doppeltkohlensaures Eisen . . 1,259

Aluminiumoxyd 0,004
Kieselsäureanhydrid 0,226
Organischer Kohlenstoff. . . . 0.814
Kohlensäure, freie 0,756

Specilischcs Gewicht 1,01219. Mangan — Spur.

(28.) Die Quelle „Mejorada* entspringt am Fussc

des Penna fria aus einer Natriumsulfat-Bank. 3000 Liter

pro Stunde werden herauf gepumpt. Analyse ran

Garagarza.

2

109

Natrium-
Kalium-
Magnesium-
Calcium-

Chloruatrium

Natrium-
Magnesium-
Calcium

-

Kieselsaures Natron
Phosphors. Thonerde

89.2695
4,3855

7,1622
1.9064

2.0787

0,5051

7,1622

1,9064

0,0505

0,0200

3,2581

Kisenoxyd 0,0050
Organisches 0,0032

105,4241
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(29) . Die Sccularisquelle aus Schweden entspringt

aus spaltigem Mergel. Temperatur 8°, 100000 Liter ia

24 Stunden.

Kalium- j 0,07105
Barium- f J 0,00029
Strontium- 1 3 0,00165
Natrium- 1 0,06055
Chlornatrium 2,43400
Chlorammonium 0,00983
Jodnatrium 0.00072
Rromnatrium 0,00561
Phosphorsaures Natron . . . 0,00441
Pbosphursaure Thonerde . . . 0,00413
Kohlensaures Natron .... 0,48349
Eisenoxvd 0.00091
Maugauoxydul 0,00008
Kohlens. Kalk 0,10517
Köhlens. Magnesium .... 0,18835
Verschiedenes 0.01949

3,38642

II. An C02 reiche Wässer.

(30) Die letzte Analyse der Gleichenberger Emma-
Quelle ist von J. Gott lieb aus dem Jahre 1867. —
In vorigem Jahre (cf. dieses Wert 1896. II. 375) wurde

von E. Ludwig die Constantinquelle analysirt. Daran

schliesst sich hier die vorliegende der Emmaquelle,
mit ihrem Ursprung in nächster Nähe der erstgenannten.

Sie wurde durch Abbohrung eines Bohrloches von 1,33 m
Tiefe und 0,08 m Durchmesser im Trachyte erschlossen.

Auf die oberste Trachytlage ist ein Seckiges .Mauerwerk

mit 0,3 m Seiteulänge aufgemauert, über dem Boden

0.58 m. Das Bohrloch hat unten 0,28 und 0,62 m,

weiter oben 0.47 Durchmesser. Durch ein Zinurohr

wird das Wasser in die Trinkhalle geleitet, in eine

Marmorschale, aus welcher es in einen benachbarten

Bach abfliesst. Entfernung des Quellenursprungs bis

zum Abfluss beträgt 20 m, das Wasser erleidet keiue

Veränderung seiner physikalischen Eigenschaften. Er-

jriebigkeit l
s '

g Liter pro Minute. — Temp. 14,5°, am

Ursprung 15° (Luft 13,5°). Ununterbrochenes Gas-

aufsteigen ; klar, farblos, schmeckt eiu wenig salzig und

eisenartig; Lackmuspapier wird violet, beim'frockuenblau,

an der Luft entsteht Sediment aus Erdcarbonat und Eisen.

In 10000 Gewichtstheilcu sind die kohlensauren

Salze als Anhydrobicarbonate berechnet:

Schwefelsaures Kalium. . . . 0,732

Natrium . . . 0,:i71

Chlomatrium 14,280

Bromnatrium 0,044

Jodnatrium 0,002

Borsaures Natrium 0,035

Phosphorsaures Natrium . . . 0,004

Natriumbicarbonat 29.046

Lithiurnbicarbon.it 0,011

Calciumbicarbonat 4,867

Strontiumbicarbonat .... 0,048

Magncsiumbicarbonat .... 5,254

Eisenbicarbnnat 0,080
Manganbicarbonat 0,001

Aluminiumoxyd 0,0006
Kieselsäureanhydrid .... 0.613

Cäsium, Rubidium, Baryum,
flüchtige Fettsäuren — Spuren

Organisoher Kohlenstoff . . . 0,050

Kohlensäure, freie .... 19.035

43.5426

Spec. Gewicht 1,00485.

J»hre,b« It lit der gM»mmt*n MeJici».
fggj.

M. I.

(31) . Die Quelle „ Alice" in Pougues, ein artesi-

scher Brunnen, wurde 1894 im December analysirt:

Freie Kohlensäure . . . 2,000

Natrium-Bicarbonat . . - 0,186

Kalium- n ... 0.026

Calcium- , ... 2,104

Magnesium- , ... 0,304

Eisen- „ ... 0,026

Natriumsulfat 0,230

Chlornatrium 0.212

Chlorlithium 0,006

Kieselerde 0.029

5,120

(32) . Die Quelle „Sainte-Catherine" in Saiut-

Cirques-de Pradcs am linken Ufer des Geneve-Baches

ist 1891 aus einem Bohrloch von 11 m Tiefe er-

Bicarbonat von:

Natrium . . 0,510

Kalium . . 0,054

Calcium . . 0,324

Magnesium . 0,221

Thonerdc. Eisen . . 0,021

Natriurasulfate . . 0.030

Chlornatrium . . . 0,017

Kieselerde .... 0,045

Freie Kohlensäure

sehr reichlich

1,222

incomparable" In

I

(38). Die Quelle „

Asperjac enthält:

Freie Kohlensäure . . 2,0

Fester Rückstaud . . 0,715 w

Calcium 0,2471 „

Magnesium 0,1386 .

Chlornatrium .... 0,055 n

Kieselerde, Fe, Thonerde 0,040 „

(34). Die Quelleu ^Gros" und „Alphonse" in Ar-

tonne (Puy-de-Dome)

:

Freie Kohlensäure

Kieselerde . . .

Bicarbonat von:

Calcium . .

Magnesium
Eisenoxydul .

Kalium . . .

Natrium . .

Lithium . . .

Chlornatrium . .

Natriumsulfat . .

Thonerdo . . .

1,510 g
0.080 „

0,948

0,482
0.005

0.087

2,462

0,004

0,400

0,807

0,030

6,315

Cäsium, Rubidium, Maugan in Spuren.

B. Theoretische Balneologie und Posiologie.

35) Scherk, A., Die Wirkungsweise der Mineral-

wassercuren in ihrer Beziehung zur Fermentwirkung und

Ionenspaltung. Halle. — 36) Kisch, E.H., Der gegen-

wärtige Standpunkt der Lehre von der Wirksamkeit der

Mineralwässer. Prag. med. Wochenschr. No. 20. (Eine

Zusammenstellung neuerer Versuche: Dissociation der

Salze [vari t'Hoft]; Minimalität der Brunnenstoffe

[Liebreich]: Vereinigung kleiner Arzneimengen [Le-

pine, IL Schulz] etc. zur theoretischen Begründung

der Heilquellen-Wirksamkeit.) — 37) Duhourcau, E.,

Du röte therapeutique de l'azote gazeux dissous dans

les eaux uiiucrales. Bull, de Therap. p. 505. (Hypo-

these, dass die Assimilation des N in den Brunnen ver-

mittelst Microben zu Stande kommt, die theils in dem

29
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Brunnen, tbeils im Magen-Darmcaticl sich befinden.

Aualogie mit Absorption des X in Algen und Farnen.)
— 88) Vollmer, E., lieber Chlorcalcium und seine

Verwerthung in Kreuznacher Bädercureu. Veröff. der

balneoL Ges. S. 125. — 39) Fürst, L., Die Rolle der

Alkalien, specicll des Kalkes in der an tiuratischen Be-

handlung. D. med. Z. No. 20 u. 21. — 40) Partos,
Alex, Weseu und Bedeutung der Schwefelthermen. Wien,

med. Pr. No. 49. (Nichts Neues.) — 41) Koeppcn,
Hans. Randbemerkungen zu Dr. Rossraann's Vortrag

über den Werth der Brunucnanalysen und sein Buch:

„Die Mincraltrinkquellen Deutschlands". Tb. Monatsb.

S. 421. (Scharfe Polemik gegen die Arbeiten Ross-
mann's. Schon 1890 hat G. von Than eine neue

Gruppirung der Brunnen nach „Ionen" aufgestellt. Die

Salze der Lösung seien in das metallische Ion und das

Ion des Säurerestes dissoeiirt. In Wasser gelöst zer-

fällt Na2S04 [wie R. meint und ausspricht] nicht in

NaaO und S0S : sondern die Ionen von NaaSO« sind

NaNa und S04 . Die Halogen -Verbindungen machen
keine Ausnahme u. s. w.) — 42) Jacob i, Martin, Ueber

den Einfluss des Apcntawassers auf den Stoffwechsel

einer Fettsüchtigen. Berl. kliu. Wochenschr. No. 12.

— 43) Kraus jun., Fr., Die Resorption des Nahrungs-

fettes und der Einfluss des Karlsbader Mineralwassers.

Beitrag zur Diät der Karlsbader Brunnencur. Ebendas.

No. 21. — 44) Sohlen), Edg. von, Der Kissinger

Rakoczy und seine Verwerthbarkeit bei Magcncrkran-

kungcti. Ebendas. No. 21.

(38). Die Beobachtungen Vollmer's leiden an

nicht genügend fortgesetzter Dauer der Beobachtungs-

Reihe. Durchschnittsgrössen aus solchen berechtigen

zu einem Schluss nur selten. Beispiele aus den vor-

liegenden Beobachtungen können das leicht klar machen.

Die 24 stund. Urinmengen (Nichtbaden) waren: 1950;

1700: 2200; 1920; 1500; bei halbstündigen 28 « Bädern:

1700; 1850; 1830.

In der 1. Reihe sind grössere Maxima und nur ein

kleineres Minimum, als in der zweiteu. Man kann nicht

an den Schluss daraus glauben, dass '/istündl. 28°

Bäder den Urin verringert haben (durchschnittlich 1854
gegen 1793). Gleichwohl ist das Zahlenresultat zu
dem irrigen Schluss ausgefallen: Bei genügend langer

Fortsetzung der Beobachtungsreihe würde ein anderes
Gesetz zum Vorschein gekommen sein.

Beim Nichtbaden wurden im 24stündl. Urin CaO-
Mengen in mg ausgeschieden: 5; 4; 7; 8. Beim Baden
(Kreuzn. S.) 6; 6; 6.

Bei einer zweiten Versuchsperson: Vor den Bädern:
12; 11: 18: 18. Beim Baden: 16; 21; 18; 12. Aus
solchen Zahlen Hessen sich Plus oder Minus nicht wohl
erkennen. V. schliesst: Die Ca-OAbgabc sinke wäh-
rend der Süsswasserbädcr, wachse bei Kreuznacher
Soolbädern.

(42). Fine hochgradig fettsüchtige Patientin, die

am Gehen durch Korpulenz behindert wird. Herz in-

tact. Urin ohne Albuinen und Saccharum.

Der Versuch zerfiel in eine 4 tägige Vor- und Nach-

periode und eine 7 tägige Hauptperiode, letztere mit

125 com Apcntabruuucn Morgens nüchtern.

In der Haupt- und Nachperiode erhielt die Krauke

mit ihrer Nahrung täglich (die Calorienwerthe sind

unter dem Strich angegeben)

:

N : Fett: Kohlehydrate
17.G4 14.28 310,6

452,025 1328,04 1378,46

pro Tag und kg Körpergewicht 29,79 Calorien.

Das Körpergewicht der Patientin

:

Vorperiode: Hauptperiode. Nachperiode:

102,5 kg 99,5 kg 98,0 kg

Schluss: 98,0 kg.

Vom aufgenommenen N verbleiben im Körperhaus-

balte:

Vorperiode: Hauptperiode; Nachperiode:

0,29, 3,26, 5,76,

die Resorption also ausreichend; in der Haoptperio<k

trotz Abführung unerheblich.

Die Vcrwerthung des Fettes (siehe die im Originale

zugefügte Tabelle) etwa wie bei einem Gesunden. Die

Stoffzufubr also hinreichend. Es wurde also in diesem

Falle „eine Fetteinschmelzung ohne Schädi-

gung des Eiweissbestaudcs" erzielt und erreicht.

(43). Versuche unter v. Noorden's Auspicicn an

3 Patienten (chron. Darmcatarrh, Arthritis, Ulcus veo-

triculi) zur Feststellung der Fettresorption unter dem

Gebrauche von Karlsbader Brunnen. Vorperiode (L,

3 Tage): Trinkperiode (II., 3 Tage; Mühlbr. 500 cem}:

ferner (HI., 3 Tage, Brunuenmeoge gesteigertbis 700ccmJ;

Nachperiode (IV., 3 Tage, ohne Brunnen).

Fall L 47jähr. Schneider: Darmcatarrh.

Procente des

Nahrungsfettes:

4,6 pCt.

4,24 .

8,09 .

3,84 ,

Fettgehalt der Roth
Nahrung: enthält:

!. 625,10 27,72

II. 643,36 27,32

III. 641,54 51,73

IV. 645,55 24,79

In Periode III 2 Fiebertage (39°).

Fall II. Hausirer; Arthritis urica.

Fettgehalt der Koth Procente des

Nahrung: enthält: Nahrungsfettes:

L 582,25 35,04 6.01 pCt.

IL 777 25,19 3,2 „

Fall III. 16jähr. Schneiderin; Ulcus ventriculi.

Fettgehalt der Koth Procente des

Nahrung: enthält: Nahrungsfettes:

L 681,08 15.93 2,3 pCt.

II. 944,86 29,54 3,1 ,

III. 746,16 12,64 1,7 „

Patientin vertrug die grossen Fettmengen ohne di?

geringsten Beschwerden. Nach 4 Wochen Gewichts-

zunahme 2 kg.

Bei qualitativer oder quantitaver Anomalie der

Galle und des Bauchspeichels, bei Krankheiten des

Dünndarms, bei Ectasie des Magens etc. ist Vorsicht

bei Darreichung von Fett geboten.

(44). Kritik der Dapper'schen Studien; Priori

tätsanspruch in Beziehung der Rakoczy -Wirkung.

Wie das Rakoczy die Magensecretion bei Gastritis

beeinflusst (HCI-Stcigerung), hat Verf. schon seit 10 Jahren

bereits bestimmt und seine Studien darüber veröffeDt-

licht. Beobachtungen darüber, was nach der Einnahme

des Brunnens aus dessen Bestandthcileu im Magen

wird, können die Wirkungen eines Brunnens nicht auf-

klären. Dio Untersuchung muss lauge Perioden (Be-

ginn der Cur und längere Zeit während und nach der

Cur) umfassen. — Die Salzsäuremengen im Magens»;!

schwanken bekanntlich in sehr weiten Grenzen. Die in

Dapper's Beobachtungen mitgetbeilten Zahlen nehmen
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Jwauf nicht immer genügend» Rücksicht. — Des

Letzteren Resultate werden eingehend geprüft, critisirt

und nicht in allen Folgerungen gutgeheissen. Es sei

jnwahrscheiulich, dass gleiche Quantitäten Rakoczy

^•ndciu umgekehrte therapeutische Wirkungen haben.

C. Geschichte der Balneologie. Nationale

Entwickelung. Statistik. Baineotechnik.

Hygiene.

45) „Grandes caux ebaudes" de Saida. Bull, de

l'ae. p. 881. — 46) La Sourcc „Gabriel* ä Luchem
NMame). Ibid. p. 882. — 47) La Source de „Capellis"

i Pernes (Vaucluse). Ibid. p. 882. — 48) La Source
de J'riucesse" ä Vals. Ibid. p. 888. — 49) La Source
„Kerruginense incomparable" ä Asperjae (Ardeche).

ibid. p. 883. — .SO) La Source dite Ja Bonde du
Meulin

4
a Chaudesaigues (Cantal). Ibid. p. 884. —

51) Li Source de „Sainte-ratherinc
-

ä Saiut-Cirques-

leprudes (Ardeche). Ibid. p. 886. — 52) La Source

.Rinc* ä Saint-Maitin-dc-Vatanas (Ardeche). Ibid.

p. 188. — 53) La Source .des Grottes" ä Eviau. Ibid.

p. m. — 54) La Source „Gazquelle* de Petersthal

H;ide). Ibid. p. 175. — 55) Les Sourccs „Eugcnie"
et »So« mie - Mario* ä Lio (Pyrenees-Orieut). Ibid.

p. 175. — 56) La Source „Marmolejo* (Espagne). Ibid.

p. 176. — 57) La Source „Paillette" ä Toumon (Ar-

deebe). Ibid. p. 177. — 58) La Source „Lucius" ä

Tarasp (Suisse). Ibid. p. 179. (Die Anwesenheit von
Ammoniak, von Nitraten und Nitriten zeigt auf eine

lieferte «Quellen fassung; daher die Zulassung in Frank-
reich versagt.) — 59) Frequenz der schlesischen Bäder.

Der 25. schles. Bädertag. S. 192. — 60) Zahl der

Büder in den schlesischen Bärlern. Ebcndas. S. 194.

— Gl) Brunnenversandt der schlesischen Heilquellen.

Kbendas. S. 195. — 62) Empirische Iudicatiouen der

M'hlesischen Bäder. Ebendas. S. 190. — 63) Frequenz
der thüringischen Curorte. Thür. Saison -Nachr. Nc«. 16.

— 64) Frequenz einiger ausserthüringischcr Curorte.

Ebenda». No. 16. — 65) Frequenz von Oeynhausen.
Amtl. Curliste. No. 35. — 66) Schuster. Palpation

der B.iuchorganc im warmen Vollbade. Baln. Vers.

S 289. — 67) Bagiusky, Ad., Verunreinigung der

Bassin-Bäder. Siehe No. 19 dieses Referats.

Die folgenden Stücke No. 45—58 sind Beispiele

zur Beleuchtung der französischen Gesetzgebung über

^entliehe Badeanstalten und Brunnen.

(45) . „Grandes eaux chaudes" de Saida. (Wird

erst zugelassen, wenn die Verwaltung sich vorher ver-

pflichtet, die Piscinen periodisch reinigen zu lassen.)

(46) . Das als Phosphatwasser declarirte Wasser

wird nachgeprüft und erweist sich als indifferent mit

minimalen Spuren von Phosphorsäure. Es erhält nach

dieser Analyse die Zulassung nicht.

(47), Die analytische Nachprüfung dieses Wassers

ergiebt die Unwerthigkeit desselben; die Analyse wird

mitgetheilt: der Antrag auf Zulassung abgewiesen.

(48). Die Quelle wird hier zu zweiten Mal bean-

standet, weil die Fassung derselben keine genügende

Bürgschaft für Constanz der Zusammensetzung gewährt.

(49) . Der hier wiederholt gestellte Antrag auf Zu-

lassung wird nunmehr (siehe Analyse No. 33 dieses

Ref.) und auch nach günstigem Bericht des Bergamts

angenommen.

(50) . Physikalische und chemische Untersuchung,

*owic eiu günstiger Bericht des Bergamts sind dem An-

trage auf Zulassung der Quelle günstig.
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(51) . Der Antragsteller muss sich verpflichten,

keinerlei Aeuderungen an dem Brunnneii vorzunehmen,

wie Decantiren, Gaszusetzen.

(52) . Der wiederholte Autrag auf Zulassung dieser

Quelle wird abgelehnt.

(53) . Der Brunnen wird nach günstigem Bericht

des Bergamts und nach Feststellung der Analyse zu-

gelassen.

(59) Frequenz der schles. Bäder 1896. (25 schles.

Bäder, p. 192.)

Die Ziffer der wirklichen Curgäste in ( ).

Alt- Heide; Ch a r lot te u l»r u n n ; Cudowa;
1510 (544). 2582 (1718). 3697 (2504).

Flinsberg; Goczalcowitz;
4665 (2029). 2274 (1333).

Königs dorf-Jastrzemb; Land eck:
1314 (902). 6177 (2840).

Langenau; Muskaii; Reinerz;
1709 (701). 2502 (396). 7216 (3940).

S a I z b r u n u : Trebnitz.; W a r m b r u n n

:

8090 (4739). 1383 (165). 9803 (2486).

Gorbersdorf (Brehmer's Turanstalt).

491.

(60.) Bäder (und zwar Zellenbäder in schlesischen

Bädern, nach Tausend unter Weglassung von unter
Tausend):

Alt-Heide; Cudowa: Flinsberg: Goezalkowi tz;

2000. 29000. 8000.
1

24000.

Landeck; Langenau: Rcinerz; Salzbrunn:
38000. 3000. 23000. 10000.

Warmbrunn;
18000.

(61.) Bruiincnversandt:

Salzbrunn:
889398 Flaschen.

(62.) Empir. Indic. für die schles. Bäder (der schles.

Bädertage. S. 181).

1. Scrophulose: Anämie: Chlorose:

(Ziffern unter 10 pCt. der Frequenz weggelassen.)

Cudowa: Flinsberg: Goczalkowitz;
469. 978. 301.

Jastrzemb; Langenau; Rcinerz:
343. 212. 878.

2. Rheumatismus; Arthritis:

Goczalkowitz; Muscau: Warmbrunn;
240. 46. 636.

3. Herzkrankheiten:
Cudowa:

302.

4. Nervenkrankheiten:

Cudowa; Flinsberg; Warmbrunn:
204. 148. 119.

5. Respirationsorgane:

Flinsberg Reinerz; Salzbrunn;
142. 809. 1368.

6. Verdauungsorgane:
Rcinerz; Salzbrunn;

124. 305.

(63.) Frequenz der Thüring'sehen Curorte (Ziffern

unter 1000 fortgelassen):

Berka: Blankenberg; Eiseuaeh; Elgersburg;
1096. 3777. 40384. 2731.
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Krankenh auscu: Friedrichsroda; Georgenthal;
1685. 10008. 1515 (tu. l'ass.).

Ilmenau; Kosen; Liebcnsteiu; Oberhof;
6305. 3260. 1630. 3628.

.Salzungen; Sch leusingen; Sooden: Sulza;
2055. 1070. 1684. 2002.

Tabarz: Thal;
2734. 1151.

(64.) Frequenz einiger ausserthüringseher Curorte:

Kister; Lippspringe; Nenndorf; Pvrmont;
7949. 3019. 1958. 13679.

Rehburg; Suderode; Wildungen;
683. 8847. 5389.

(65.) Frequenz in Oeynhausen:

Curgäste; Passanten; Bäderzahl;
8617. 20703. 1287G5.

S c h u s ter (66). Im warmen Vollbade lässt sich die

Palpation der Bauchorgane (Magen, Darm, Leber,

Pancreas, Niere, Uterus etc.) am Intensivsten, Ge-

nauesten und Schmerzlosesten ausführen. Die Span-

nung der Bauchdecken wird reducirt; die Schmerz-

haftigkeit der Untersuchung wesentlich beseitigt. In

der Therapie (Keponirung von Brücheu etc.) längst als

nützlich befunden, wird hier dieselbe Methode für die

Palpation der tief innen liegenden Bauchorganc em-

pfohlen. —

D. Balneotherapie im engeren Sinne.

67) Glax, J.. Lehrbuch der Balneotherapie. In

2 Bdn. Mit 99 Abbild. Stuttgart. — 68) Delfau. «.,

Les eures thermales. Paris. — 69) Rose mann, R.,

Die Mincraltrinkquellen Deutschlands. Greifswald,

(cf. oben: Koeppen. No. 41.)

a) Cur mit gemeinem Wasser.

70) Hunter. A., Hydropathy, its principles and
practice. London. — 71) Winternitz, Morbus Ba.se-

dowii und Hydrotherapie. Baln. Vers. S. 4. - 72)

Kraus, Albuminurie und Hydrotherapie. Fbendas.
S. 111. — 73) Ziegelroth, Ueber die Bedeutung der

Lehre von den Autotoxinen für die wissenschaftliche

Hydrotherapie. Fbendas. S. 198. — 74} Munter,
Was leistet die Hydrotherapie bei Behandlung der Sy-

philis? Ebenda«. S. 242. — 75) Wiebmann, It.,

Die Wossercurcn. Innere und äussere Wasseranwendung
im Hause. Berlin.

b) Cur mit Mineralwasser und Seewasscr.

76) Neisscr, A., Syphilisbehandlung und Balneo-

therapie. B. kl. Wschr. ' No. 16. — 77) Keller, Die

Menstruation und ihre Bedeutung für Curproceduren.

Baln. Versuche. S. 42. — 78) Vogelsang. A., Er-

fahrungen über Tarasper Cnren. Bern. — 79) (Jans,

F.. La journec d'uu buveur d'eau ä Carlsbad. Ftude
med. Avec 2 Citri et illustr. Paris. — 80) Mayer.
M., Die Kochsalzqucllen und Soolbäder in Bad Ischl.

Wien. — 81) Josehans, W., La eure de Wildbad.
Minden. - 82) Derselbe, The baths of Wildbad and
means of eure. Translated by Herold. Fbendas. —
PS) Virgin 10, Sega, La stabiliraento idroterapico di

Kiolo e lc sue acque mincrali. Raceogl. Vol. 23.

p. 429. (Alkalische, Kochsalz-, Brom-, Jodquellen:

Schwefel- und Stahlbrnnnen zeichnen den von Alters

her bekannten italienischen Curort aus. Die Indica-

tionen, wie sie für genannte Heilquellen bekannt, werden

weitläufig auseinander gesetzt.) — 84) Lindemann,
Heilwirkung des Seebades gegen Magenkrankheiten.

Baln. Vers. S. 20. — 85) Lalesquc. F.. Cure ma-

rine de la phthisie pulmouaire. Paris.

Neisscr (76.) Quecksilber ist das ausschliesslich

allein wirksame Mittel, das Virus der Syphilis zu be-

kämpfen, und den Verlaut der Krankheit zu beein-

flussen. Balneotherapie kann nie die bactericide Eigen-

schaft des Quecksilbers ersetzen. — Bäder können auf

die Einverleibung des Quecksilbers in den Organismus

nicht förderlich eiuwirken. Es besteht die Verdunstung

des an der Haut haftenden Quecksilbers als Hauptquellt-

der Resorption. — Was die Menge des zur Verdunstung

gelangenden Quecksilbers verringern kann — iIm

sämmtlichc Badeformen verringert auch die Ein-

wirkungsgrösse einer Inunctionscur, besonders die bei

Syphilisbehandlung berühmten Schwefelbäder schädigen

die Einwirkung der Inunction. in dem sie „absolut un-

wirksames" Schwefelquecksilber bilden, also eine Sub-

stanz schaffen, welche unlöslich ist. — Ferner ist un-

wahrscheinlich, dass der Salzgehalt der Bäder die

Aulnahmefähigkcit der Haut bei EinreibungscureD

steigert.

Während man also anerkennen muss, dass Bade- un<l

Einreibungsproceduren nach entgegengesetzter Richtung

wirken, wenn Resorption des Hg die Absicht ist — s*

ist die Möglichkeit nicht von der Hand zu weisen, da»

die Bäder bemerkenswerthen Einfiuss auf den Stoff-

wechsel üben, welcher dem Einflüsse des Hg aual-m

Es ist anzunehmen, das die Ausscheidung des Hg aus

dem Organismus durch Bäder vermehrt wird. — Es ist

möglich, dass .latentes" Syphilisgift durch Bäder frei-

gemacht wird, so dass es der Quecksilbereinwirkung

zugänglicher. Die schnellere Ausscheidung des Queck

Silbers aus dem Körper, nützlich bei mercurieller

Cachexie oder localisirter Hydrargyrose. kann schädlich

sein, wenn eine möglichst protrahirte Einwirkung des

Heilmittels erwünscht ist. — Die verschiedenen Bäder-

lösungen sind bei Syphilisbehandlung gleichwertig; es

ist unentschieden, ob Schwefelbäder eine „provocato-

risebe" Einwirkung für das Syphilisvirus haben. Jeden

falls ist dieselbe unsicher und kann diagnostisch b-.

negativem Ausfall nicht verwerthet werden.

c) Cur mit künstlichen Badem. Brunnen,

Ilauscuren, Moorbädern (Molken, Kumis etr.i.

86) Wilke, Die Odessaer Limane. Dtsch. med.

Wochcnschr. 13. Mai. No. 20. — 87) Schulz, Victor.

Balneotherapeutische Skizzen aus Areusburg auf 0e>'']

Petersburg, med. Wochcnschr. No. 18 u. 19. — 8$:

David söhn, Hugo, Die Fnngo-Curanstalt zu Berlin

Nebst Bemerkungen über Battaglia. Berl. klinisch*

Wochcnschr. No. 13. — 89) Harriugton, Charles.

Un the action of omimercial Lithia waters. Bost. med

ind surg. journ. Dee. 24. 1896, 90) Lenn-.
Künstliche oder natürliche Mincralsalzlösungen. künst

liehe oder natürliche Heilwasser. Baln. Verh. p. 2->0

— 91) Stifler, L'eber die Wirkung künstlicher Bad '.

Ebenda*, p. 181. — 92) Landau, R., Natürlich?

Mineralwässer und künstliche Mineralsalze. Bemerkung")
aus der Praxis. Wien. med. Presse. No. 47. (Frki.

rung. dass die Nachahmungen der natürlichen Brunn""'

diesen gleichwertig sind. Nichts Neues.) — 9$

Wicderhold. Beitrag zur Therapie der Neurasthenie

Baln. Verh. p. 263.
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(86). Die Odessaer Limane mit zum Theil für

Niclitrussen unaussprechlichen Namen (Klein-Liebenthal-

yche, fnjalnitzki- und Chadshibjejski-Liman) sind von

W. besucht worden, werden gründlieh beschrieben und

auch in ihreu Indieationen (Scrophulose, Rheumatismus.

Folgen von Traumen, Frauenkrankheiten, Svphilis etc.)

kiruchtct. Die Entstehungsweise der Limane am

Schwülen Meer durch Eindringen des letzteren in die

Flüsse und nachheriger Abschliessung und Umgrenzung

der Austritte (Prossyp) wird besprochen, hauptsächlich

aber die Verhältnisse der Curorte an den Limancn dar-

gestellt.

•87). Indieationen für die Schlammbäder in Aren s-

t«urg auf der Insel Oesel in Livland. Eine Wanne

lon 0,45 cbm Inhalt bekommt ca. 100—120 1 Bade-

».hlarani als consistente, 30—60 1 als mittel-

onsistente, 10—30 l als dünne Sehlammbäder. —
ladkationeo i Scrophulose. Rachitis, Gicht, Syphilis,

chronische Krankheiten der weiblichen Sexualorgane.

(88) . Die Eugeuäisehcn Thermen südlich von Padua

{S. Pietro-Montagnonc, Montegrotto, Casauuova, St. Bar-

tolomen Battaglia, St. Elena u. a.) sind bekannt genug.

Sie zeigen Temperaturen zwischen 72°—86°. Zeitweise

durchbrechen mächtige Luftsäulen die sprudelnden

Quellen: es fliegen Schlacken, Kohle, Schlammmasscn

periodisch hervor. Der Therraal-Schlamm wird Kango

genannt; ein vuleauischcr Schlamm, der, sich stets

wieder erneuernd, kleinen Thermal-Seen entnommen,

und auch versandt wird. Die Analyse von Schneider

1S74. — D. hat den Schlamm bacteriologisch unter-

sucht. Es fanden sich nur sehr wenige, nicht pathogene

Keime, die nur vou aussen etwa eingedrungen sein

konnten. Man kann also den Fango an Ort und Stelle

als keimfrei auffassen. Die Indieationen (Rheumatismus,

Neuralgie, Exsudate) sind seit langer Zeit bewährt ge-

funden. In Berlin (Krausenstrasse 1) ist eine Fango-

Curanstalt gegründet worden. Dieselbe wird (unter

Beigabe eines Bau- Aufrisses) von D. genau beschrieben

uud als zweckmässig dargethau.

(89) . Eine in humoristisch verspottender Form in

BV/.ug auf die Leichtgläubigkeit der Acrzte und Laien

bei Prüfung Öffentlich angepriesener Heilmittel mitge-

teilte chemische Analyse dreier käuflich erworbener

Lithium-Brunnen. — Die Brunnen werden mit I— III

bezeichnet. Sie enthalten überhaupt kein Li, sondern

hauptsächlich Ca-Salze. Die Wasser waren klar, färb-

und geruchlos. Zwei waren für gewöhnliches Trink-

wasser zu hart, das dritte war dafür ganz verwendbar.

Keins derselben konnte als eine Heilquelle gelten. Der

Preis eines Quart solchen Wassers betrug 20 Cents.

190). Eine geschickte Zusammenstellung aller die

Ol. ichwerthigkeit der natürlichen und künstlichen Mine-

ralwässer betreffenden Urtheilc, und zugleich eine Kritik

derselben. Der Ausspruch der Glciehwcrthigkeit beider

wird an der Hand von Thatsachen und der Theorie

zurückgewiesen, die Herrschaft der natürlichen Brunnen

mit Nachdruck und guten Gründen vertheidigt, dabei

aber die Nützlichkeit der Fabrikate und künstlichen

Brunnen keineswegs gänzlich negirt.

(93). W. empfiehlt O-Inhalationen (reines, ver-

dichtetes 0 im Stahlcylinder von Elkan, Berlin, Tegeler

Str. 15) gegen Neurasthenie, welche er als Folge

mangelhaften Stoffwechsels im Nervensystem ansieht.

Namentlich blutarme, fette Neurastheniker passen für

diese Therapie. Durch dieselben wird gleichzeitig eine

ausgiebige In- und Exspiration den Patienten beige-

bracht. Vorzügliche Wirkungen wurden erhalten als

Desinfectiou der MundhöMc (foetor ex orc), weissliche

Beläge und gegen Ptyalismus bei Inunctionscuren.

E. Curorte.

94) Boleman, St von, Ungarns Curorte und
Mineralquellen. Budapest. — 95) Roberts, F. R., The
Spas of Wales. Loudou. — 96) Ley den . E. von.
L eber die Heilquellen, Bäder und Curorte Rumäniens.
Vortr. v. d. Ver. f. innere Medicin. 12. Juli. D. med.
Wochenschrift. No. 86. — 97) Wincklcr, Axel, Mo
derne Bädergründuugen. Aerztl. Rundschau. No. 45.— 98) Notes on health resorts and sanatoria. Brit.

med. journ. Aug. 14. p. 407. (Caledon (Cap). 2 Std.
Eisenbahnfabrt von Capstadt; 830 Fuss Seehöhe, die

SUhlthermen [003 FeCO, in 1000); 120° F.; 180000
Gallons im Tage. Reine Luft, schöne Landschaft; ein

Sanatorium, etwa 80 Fuss über dem Dorfe, am südl.

Abhänge des Swartberg-Gcbirges. Ferner wird Baden
[Schweiz], Stehen, Gerardmer [Vogescn], Zell am See
[Salzburg] skizzenhaft beschrieben.) — 99) ßacchini,
Luigi, L'acqua salso-bromo-jodico ferro arsenieale di

Corneto. Raccogl. Vol. 23. p. 123. — 100) May,
W. Page, Hclouan, its climate, waters and recent im-
provements. Laucct. 9. Oct. p. 932. — 101) Knaur,
F., Johannisbad im Riesengebirge, Böhmen. Wien. —
Michaelis, R., Bad Rehburg. Mit Karte und 5 bild-

lichen Darstellungen. Hannover. — 103) Gager, C,
Bad Gastein. Mit 13 Illustr. u. 2 Karten. Berlin.

104) J osenhans, W., The baths of Wildbad and
means of eure. Translat. by Honold. Minden. — 105)
Dasselbe, La eure de Wildbad. Minden. — 106)
Lange, W. Ch., „Zu den Sooden". Bad Sooden im
unteren Werrathal. Mit 2 Ansichten. Cassel. — 107)
Mayer, M., Die Kochsalzquellen und Soolbäder in

Bad Ischl. Wien. — 108) Müller, R.. Grossh. Hess.

Bad Nauheim, seine Curmittel und Wirkung. 3. Aufl.

Fricdherg. — 109) Die Odessaer Limanen. Siehe oben
No. 86. — 1 1 Oj Sanatorium Schömberg. Heilanstalt für

Lungenkranke. Seine Eutst««hung und sein Wirken.
Stuttgart. (Württemberg. Schwarzwald, 650 m hoch,

zwischen Enz- und Nagoldthal. nach WN. und NO. ge.

schützt; keine Hitze, noch schroffe Abkühlung; metho
disch geübtes Bergsteigen.)

(96). Ley den hält vor dem Verein für innere

Medicin, eingedenk der in Rumänien, wohin ihn eine

Berufsreise führte, vielfach genossenen Gastlichkeit und

liebenswürdigen Aufnahme, einen Vortrag über Ru-

mänien, und namentlich über die dort befindlichen

Heilquellen und Curorte. Die Namen derselben sind

hier zu Laude nur wenig bekannt und nur selten be-

gegnet man den-elben in Balneologien und Nachschlage-

büchern. Die grösste Anzahl der Curorte befindet sieh

in den Karpathen: ein anderer Theil längs der Donau in

ihrem Laufe zum Schwarzen Meer. Die Namen folgen

hier kurz mit einigen sie betreffenden Notizen.

I. Die Thermen:

1. Slanic, nahe der transslavischen Grenze, Eisen-

bahn Bukarest-Czernowitz, mit 4500 Cnrgästen.
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17 Heilquellen (alk. Säuerlinge, alk. eisenhaltige, Koch-

salz-Quellen, Chlor-, Jod-, Sodawasser).

2. Govora mit 2500 Curgästen (Chlor-Sodaquelle,

alk. Schwefelquelle).

3. Caliraanesti (S.-Quelle), Station Valeea.

4. Caciulata (alk. Li.-Quclle). Kaiser Napoleon III.

gebrauchte den Brunnen mit Vorliebe gegen sein Lei-

den, Blascnstein.

5. Strunga (S.-, alk. Eisen- und Bicarb.-Br.), auch

Hydrotherapie. 500 Curgäste.

6. Baltzatcsti (Magn.-, Fe-, Cl-Quellen), Hydro-

therapie; Seehöhe 450 m.

Alsdann kommen nach diesen genannten Thermen

II. Die Soolbädcr:

7. Liacul-Sarat (Lac sale) bei Braila, Moor.

4000 Curgäste.

8. Tckir-Ghiol, am Schwarzen Meer. südl. von

Constanza. Schlamm. Noch wenig ausgestattet.

III. Seebäder:

9. Constanza, am Schwarzen Meer, Seefestung.

Zwischen C. und Bukarest über die Donau und das

Ueberschwemmungsgcbiet die 15 km lange Brücke,

Wunderbauwerk der Neuzeit.

10. Mangalia, 40 km von Constanza südlich, hat

auch S.-Quelleu.

IV. Klimatische Curorte:

11. Sinaia, 700 m am Fusse der Bergriesen Ka-

rat m a n und 0 m u (Homo). Sommerresidenz des Königs.

Der vornehmste Curort Rumäniens. Saison 15. Mai

bis October.

12. Busteni, 800m, nördlich von Sinaia Std

13. Campina, 500 m, mit Petroleumquelle.

14. Campulung, 580 m, für Nerven- und Brust-

kranke.

15. Bicaz, 1000 m in den hohen Karpathen der

Moldau.

16. Petra mit Flussbädern in der Bistrizza und

mit Hydrotherapie. Besonders gegen Darmkrankbeiteo.

(99) . Das seit Römerzeit hochberühmte, später in

Vergessenheit gcrathenc Mineralwasser (Brom-, Jod-,

Arsen-, Sulfat-Brunnen) wird hier wieder hervorgehoben

und zur Benutzung empfohlen.

Corneto Tarquinio, Provinz Rom. Eisenbahn

Rom— Genua. Die Analyse von Pierandrei 1888.

1000 g enthalten:

Chlornatr. 14,93. Chlorkalium 0.7, Chlormagnesium

0,03, Chlorcaleium 0,49.

Calciumsulfat 0,10, Natriumsulfat 1,91, Magnesium-

sulfat 0,11.

Natriumbicarbonat 0.04, Calciumbicarbonat 0,07.

Magnesiumbicarbonat 0,03.

Alkaliphosphat 0,016, Kieselerde 0,07, Jod 0,02s.

Brom 0,008, Eisen- und Manganoxydul 0,018, deutliche

Arsenspuren.

(100) . Eine monographisch, ausführlich erschöpfende

Abhandlung über Helouan in klimatischer, balneologi-

scher, sozialer Beziehung. Das Einzelne hier wieder-

zugeben, verbietet der Raum in diesem Sammelwerk.

Die Analysen der dortigeu Quellen sind oben unter

No. 22 und 23 wiedergegeben worden. Die verschie-

denen Heilquellen Uelouan's lassen sich in 3 Gruppen

theilen: 1. Schwefelquellen in Nachbarschaft des

Badehauses; 2. die Wüstenquellen, 1 englische Meile

von Helouan, salinisches- Wasser; 3. Quellen in Nach-

barschaft des Khedive-Palastcs, Stahlquellen. Die Uttels

in H. sind vollkommen in modernem Styl mit electri-

schem Licht, Wasserleitung u. s. w. hergestellt, der

Pensionspreis (Wohnung und Beköstigung) beträgt etwa

10 Mark täglich, ist aber auch schon für 6 Mark zu

haben.
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Gesundheitspflege und übertragbare

Thierkrankheiten

bearbeitet von

Geh. Mod.-Rath Prof. Dr. MAX RUBNER und Prof. Dr. CARL GÜNTHER in Berlin.

A. Allgemeines.

1) Archiv für Schiffs- und Tropenhvgiene. Hrsg.

ton Mcoae. 1, Bd. 6 Hefte, gr. 8. Cassel. — 2)

Armaiogaud, Sur Tenseigpement populairc de
l'hygiene. Soc. de med. publ. Revue d'hyg. p. 530.
— 8) Barre, L., Manuel de genic sanitaire. 2 volls.

16. Av. fig. Paris. — 4) Baumgarten, P. v. und
K. Tangl, Jahresbericht über die Fortschritte in der
Lehre von den pathogenen Microorgatiismen, umfassend
Bactcrien, Pilze und Protozoen. 11. Jahrg. 1895.

Braunscbweig. — 5) Burgerstcin, L.. Mittel zur Ver-

breitung hygienischer Kenntnisse in der Bevölkerung.

S.-A. gr. 8. Hamburg. — 6) Vlll. Congres international

d'brgicne et de demograpbie. Comptes rendus et

memoircs. Publies par le Dr. S. de Galoczy. T. 1— VII.

Budapest. 1896. - 7) Cross, D. K., Health in Africa.

A medical handbook for Kuropean travellers and resi-

dent» etc. With illustr. 8. London. — 8) Delafon,
Sur les consequenees de l'annu Nation des arretes du
prüfet de la Seine des 8 aoüt et 24 decembre 1894,

relatifs ä l'application de la loi du 20 juillet 1894 et

l'inter't qu'il y a a voir aboutir le plus tot possible

au Parlement la loi sur la protection de la santc

publique. — 9) Duclaux, Pasteur, Histoire d'un

fjprit 8. 400 pp. Avec fig. Paris. — 10) Duclaux,
K.. Traite de microbiologie. T. I. Microbiologic gene-

rale. 1 vol. 8. Paris. — 11) Dun bar, G9. Ver-

sammlung der deutschen Naturforscher und A erste in

Braunscbweig. Bericht über die Verbandlungen der

Section für Hygiene. Hyg. Rundschau. S. 1042. —
12) Erismann, F., Die Kntwickelung der landschaft-

lichen Medicin und Gesundheitspflege in Russland.

(Eine Skizze.) Deutsche Vierteljschr. f. öffentl. Ge-
suudhpfl. Bd. 29. S. 379. — 1») Fischer. A.. Vor-

lesungen über Bactcrien. Jena. 186 Ss. M. 29 Abb.
— 14) Flügge, C, Grundriss der Hygiene. Für Stu-

dirtnde und practische Aerste, Medicinal- und Ver-

waitungsbeamte. 4. Aufl. Leipzig. 637 Ss. — 15)

Fokk er, A. P., Sociale Hygiene. Vortrag auf der allg.

Vers. d. Nederl.Maatsch. tot bevord. der Genecsk. 5. Juli.

Weekblad von het Nederlandsch Tijdschr. v. Genecsk.
No. 3. — 16) Fraenkel, C, 12. internationaler medic.

Congress in Moskau. Bericht über die Verhandlungen
in der Section für Hygiene. Hyg. Rundschau. S. 1027.

17) Hessler, H., Der Einfluss des Klimas und der

Witterung auf die Entstehung, Verhütung und Heilung
von Ohren-, Nasen- und Rachenkraukbeiten. Klin.

Vortr. a. d. Gebiete d. Otologic u. Pharvngo-Rhinologie.

2. Bd. 7. Heft. Jena. 112 Ss. Mit IG Tab. - 18)

Holmstrüm, E. A., Die Ueberführung der schwedischen

verkäuflichen Apotheken in persönliche Gerechtigkeiten.

D. Viertelj. f. öffentl. Gesundhpfl. Bd. 29. S. 609. —
19) Hueppe, F., Zur Rassen- und Socialhygiene der

Griechen im Altcrthum und in der Gegenwart. Wies-

baden. 113 Ss. — 20) Jahresbericht über die Fort-

schritte und Leistungen auf dem Gebiete der Hygiene.

Begründet von Uffelmann. Jahrg. 1895. Unter Mit-

wirkung von R. Arndt, F. W. Büsing, P. Musehold,
F. C. Th. Schmidt, A. Springfeld. Herausgegeben
von R. Wehm er. SuppL z. Deutsche Vierteljahrscbr.

f. öffentl. Gcsundheitspfl. Bd. 28. — 21) 27. Jahres-

bericht des Landes-Mcdicinal-Collcgiums über das Me-

dicinalwescn im Königreich Sachsen auf das Jahr 1895.

Leipzig. 1896. 312 Ss. — 22) Kirchner, M., Grund-
riss der Militärgesundheitspflege. Braunschweig. 1896.

1180 Ss. — 28) Kruse, Die hygienische Seite der

Medicinalreform. Verhandl. d. Deutschen Gesellsch. f.

öffentl. Gesundbpfl. Sitzung vom 24. Mai. Hyg. Rund-
schau. S. 981. — 24) Kühner, A., Grundriss der

öffentlichen und privaten Gesundheitspflege. Med. Biblio-

thek f. pract. Aerzte. No. 93— 100. Leipzig. 506 Ss.

— 25) Kurnig, Das Sexualleben und der Pessimismus.

Leipzig. 46 Ss. — 26) Lachapelle, The Progress of

sanitarion in Canada. Brit. med. Journ. Sept. 25.

p. 757. -- 27) Lafar, F., Technische Mycologie. Ein

Handbuch der Gährungspbysiologie. Mit einem Vor-

wort von E. Chr. Hansen. Bd. I. Schizomyceten-

Gähruugen. Mit 1 Lichtdrucktaf. u. 90 Abb. im Text.

Jena. — 28)Levy,E. und S.Wolf, Bacteriologischcs

Notiz- und Nachsch lagebuch. Sirassburg i. E. 1896.

120 Ss. — 29) Migula, Wr
.. S\stcm der Bacterieu.

Handbuch der Morphologie, Entwicklungsgeschichte und
Systematik der Bactcrien. I. Bd. Allgemeiner Theil.

Jena. — 30) Parkes, L. C, Hygiene aud public

health. 5. ed. W. illust. London."— 31) Roth. W.,
Jahresbericht über die Leistungen und Fortschritte auf

dem Gebiete des Militar-Sariitätswesens. XXII. Jahrg.

1896. gr. 8. Berlin. — 32) Das Sanitiitswesen des

preussischen Staates während der Jahre 1889, 1SLJÜ

und 1891. Im Auftrage Sr. Exc. des Herrn Ministers

der geistlichen, Unterrichts- u. Medic.-Angelegenheiten.

Bearbeitet von der Mcdiciualabtheilnng des Ministeriums.

Berlin. 499 Ss. Text u. 138 Ss. Tabellen. 33)

Schmorl, G.. Die pathologisch-histologischen Unter-

suchungsmethoden. Sep.-Abdr. aus Bireh-Ilirschfeld's

Lehrbuch der Allgemeinen pathologischen Anatomie.

I. Bd. 5. Aufl. Leipzig. 155 Ss. 8. — 84} Schön,
E. , Ergebnisse einer Fragebogenforschung auf tropen-

hygienischem Gebiete. Arb. a. d. Kais. Ges. A. Bd. 13.
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S. 170. — 35) Schotteli us, M., Denkschrift zur Ein-

weihung des hygienischen Instituts der Universität

Freiburg i. B. Freiburg u. Leipzig. 64 Ss. Mit 25 Abb.
— 36) Schulz. C, Naturgemässe Gesundheitspflege in

den Tropen und heisseu Ländern. 12. Berlin. — 37)

Susskind, Ueber die Aufgaben der Sauitätspolizei

auf dem platten Lande. Vierteljahrsschr. f. ger. Med.

u. off. San.-W. 3. F. Bd. 14. - SS) Wegner, Ge-

danken über Gesundheitspflege des Geistes. Lissa i. P.

GO Ss.

Süsskand (87) untersucht in einer längeren Ab-

handlung die Aufgaben der Sauitätspolizei auf

dem platten Lande, indem er die verschiedenen

Zweige der Hygiene, welche in Frage kommen können,

berücksichtigt.

B. Specielles.

1. Neugeborene und Säuglinge.

1) Berti Hon. J.. La puericulture ä bon marchc.

Revue d'hygune. p. 311. Discussion daselbst p. 655

und 905. '— 2) Biedert, Th.. Die Kinderernährung

im Säuglingsaltcr und die Pflege von Mutter und Kind.

Wissenschaftlich und gemeinverständlich dargestellt.

3. Aufl. Stuttgart. 264 Ss. — 3) Eschle, Kurze

Belehrung über die Ernährung und Pflege des Kindes

in ersten Lebensjahre. 3. Aufl. Leipzig. 86 Ss. —
4) Derselbe, Zwanzig Kegeln für die Säuglingspflege.

Kreiburg i. B. — 5) Feer, Beobachtungen über die

Nahrungsmengen von Brustkindern. Jahrb. f. Kinder-

faeilk. 1S9R. N. F. Bd. 42. S. 195. (Hyg. Rundschau.

S. 742.) — 6) Feige, E., Leber die Todesursachen der

Säuglinge bis zum 6. Lebensmonat incl. nach den Pro-

tocollcn des pathologischen Instituts zu Kiel aus dem
Jahre 188f>— 1S95. Diss. Kiel. 1896. Hyg. Kundsch.

S. 880. — 7) Gauchas, Deux ans de fonetionnement

d'une creche. Etüde d'hygiene infantile. Rcv. d'hyg.

No. 2. p. 121. — 8) Heubner, 0., Säuglingsernäh-

rung und Säuglingsspitäler. Berlin, gr. 8. Mit 19 Curv.

u. 1 Skizze. — 9) Hirsh, J. L., Ein Fall von Strepto-

coccencntcritis im Säuglingsalter. ( 'entralhl. für Bact.

Bd. 22. No. 14-15. S. 369. — 10) Der öffentliche

Kinderschutz. Ocstcrr. San.-W. No. 10. (Hyg. Rundsch.

S. 871.) — 11) Klemm, R., l'cbcr Esclsmilch und
Säuglingsernährung. Jahrb. für Kinderheilkdc. 1896.

Bd. 43. S. 369. (Hyg. Rundschau. S. 1093.) — 12)

Lange, Physiologie, Pathologie und Pflege des Neu-
geborenen. Med. Bibliothek. No. 107—111. Leipzig.

296 Ss. — 13) Libman, E., Weitere Mittheilungen

über die Strcptccoccenenteritis bei Säuglingen. Ccntralbl.

f. Bact. Bd. 22. No. 14-15. S. 87C. - 14) Löwen-
stein, Die Beschneidung im Lichte der heutigen medi-

cinischen Wissenschaft, mit Berücksichtigung ihrer ge-

schichtlichen und unter Würdigung ihrer religiösen Be-
deutung. Arch. f. klin. Chir. Bd. 54. Heft 4. — 15)

du Mesnil, 0., De l'interdiction de fabriquer et de

vendre des biberons ä tube. Ann. d'hyg. publ. T. 37.

p. 496. — 16) Monti, A., Leber die Entwöhnung und
Ernährung der Kinder bis zum zweiten Lebensjahre und
die künstliche Ernährung der Säuglinge. Wien. Klinik.

XXIII. 7 —9. Heft. Wien. 100 Ss. — 17) Roth-
schild, H. de. Notes sur l'hygienc et la protection

de 1'enfancc. 8. Av. 14 pls. Paris. — 18) Taussie,
S., Ernährung und Pflege des Kindes bis zum Eude
des zweiten Lebensjahres, sowie die Verhütung seiner

Erkrankung. Wien und Leipzig. 156 Ss.

Bertillon (1) beschäftigt sich mit der Frage der

billigen Sänglingsernährung in Paris. Jährlich

werden dort ca. 18000 Kinder in Pflege gegeben, d. h.

etwa ein Drittel der überhaupt geborenen. B. schlägt

nun vor, besondere Etablissements für diesen Zweck

zu errichteii, in denen die Ernährung der Kinder nach

allen hygienischen Regeln und — in Folge Verein-

fachung der nothwendigen Manipulationen bei der Vor-

bereitung der Milch etc. — möglichst billig zu ge-

stalten wäre. Ein Situationsplan eines solcben pro-

jectirten „Etablissement de puericulture aseptique" ist

beigefügt — In der Discussion betont Pinard <1k

Bedeutung der Muttermilch für die Säuglingsernährung;

dieselbe könne nicht ohne Nachtheil lür die Kinder

durch stcrilisirte Milch ersetzt werden.

Gauchas (7) berichtet über die Wirksamkeit einer

ihm seit zwei Jahren unterstellten Krippe in Paris.

Aus der sehr ausführlichen Schilderung geht hervor,

dass der Aufenthalt der Kinder in der Krippe nur dann

für dieselben nutzbringend ist, wenn die hygienischen

Bestrebungen der Austalt von Seiten der Eltern resp.

der Mutter Unterstützung linden. „Aber wie sdmr
ist es, sie zu überzeugen und ihnen alle die Vorsichu-

maassregeln begreiflieh zu machen, die die Ernährung

der Kinder und die allgemeinen hygienischen Rück-

sichten erfordern!" Die Belehrung der Mütter ist ein.»

Hauptaufgabe der Krippen.

du Mesnil (15; spricht über die Nachtheile, welch«

mit dem (iebrauch der mit Kautschukschlauch
versehenen Kindcrsaugflaschen verbunden sind.

Bereits 1881 wies Fauvel bei einer Prüfung derartiger

Flaschen in den Pariser Krippen ganz allgemein Ver-

unreinigungen in den Schläuchen und Ansatzstücken

der Flaschen nach, welche zu schnellem Verderben der

Milch Veranlassung gaben, du Mesnil tritt dafür ein,

dass den bezahlten, unter behördlicher Aufsicht stehen-

den Pflegemüttern seitens der Präfecten der Gebrauch

derartiger Saugflaschen untersagt werde, und dass keine

derartige Person eine Belohnung erhalte, welche nicht

durch ärztliches Zeugniss nachweist, dass sie sich solcher

Saugflaschen nicht bedient Die Mairien sollten an

arme Pflegemütter zweckmässig construirte, d. h. leicht

zu reinigende Saugflaschen vertheilen.

Löwenstein (14) gelangt an der Hand einer au?

führlichen Besprechung der Besch neidun gsfrage zu

den folgenden Ergebnissen:

I. Zum Amte eines Beschneiden« dürfen nur solche

Männer zugelassen werden, die genügende Garanten

für einen sittlichen Lebenswandel und stete Bethäti-

gung eines ehrenhaften Charakters bieten. Gleichzeitig

haben die Betreffenden durch ein beigebrachtes ärzt-

liches Attest nachzuweisen, dass sie frei von gewisseu

Krankheitszuständen sind, die den daran Leidenden an

der Ausübung des Bescbncidungsgcschäfts hindern.

IL Die Ausübung des Amtes als Mohcl wird ab-

hängig gemacht von dem Bestehen eines theoretischen

und practischen Examens ror einer Medicinalperson,

eventuell einer aus Rabbinern und Aerzten zusammen-
gesetzten Uommission.

III. Diesem Examen hat eine genügend lange Zeit

durchgeführte gründliche Unterweisung des Candidaten

durch eine hierzu committirte Medicinalperson voraus-

zugehen; der Unterricht hat sich zu erstrecken auf

Entwickclungsgeschichte, Anatomie, Physiologie und

Pathologie der männlichen Genitalien, auf die Grund-

prineipien der modernen aseptischen Wundbehandlung
und auf die Akiurgio der in Betracht kommenden
Operation.

IV. Nach bestandenem Examen und erfolgter Zu-
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lassung zur Ausübung des Besehneidungsgeschäfts hat

der Muhcl in regelmässigen Zwischenräumen, die anfangs

kürzer, später etwas ausgedehnter zu bemessen sind,

vor einer Medicinalpcrson Nachprüfungen zu bestehen.

Gelegentlich dieser Nachprüfungen hat sich der be-

treffende Examinator davon zu überzeugeu. ob die In-

strumente und Verbandmaterialien des Mohel in ord-

nungsmässigem Zustande sich befinden, und Einsicht zu

nehmen von dem Dienstjournal, zu dessen Führung ein

jeder Mohel verpflichtet ist.

V. Das sub IV erwähnte Journal hat in fort-

laufender Nummernfolge Auskunft zu geben über Namen,
Geburlsdatum, Wohnort eines jeden Operirtcn, etwaige

Abnormitäten des Heilungsverlaufes und darf vor allem

auch nicht etwa die ungünstig verlaufenen und tödtlich

geendeten Fälle verschweigen.

VI. Die Operation ist streng aseptisch vorzunehmen;
sie begiune — wie wir das oben ausführlich aus-

einandergesetzt haben — mit einem die Eichel bloss-

legenden Dorsalschnitt, dem sich die Abtragung der

Vorhaut mittelst Schcerc und Pincettc anschliesse, und
sehliesse ab mit dem Setzen einiger Nähte.

VII. Verband und Nachbehandlung sind nach streng

aseptischen berw. antiseptischen Principien einzurichten.

VIII. Etwaige trotz dieser Vorsiehtsmaassrcgelu ein-

tretende Abnormitäten verpflichten den Mohel zur

schleunigen Hinzuziehung ärztlicher Hilfe.

•2. Wohnstatten und deren Complexe als

1 ufert ionslierde.

a) Städte.

I) Bericht über die Gesundheitsverbältnissc und
ricsundheitsanstalteu in Nürnberg. Jahrg. 1S95. gr. 8.

M. 5 Taf. u. Karte. Nürnberg. — 2) Bohata und
Hausenbich le r, Sanitäts-Bericht des österreichischen

Küstenlandes für die Jahre 1893 und 1894. Triest.

— 3} Erben. J., Wohnverhältnisse in der Königlichen

Hauptstadt Prag und den Vororten nach den Ergeb-

nissen der Volkszählung am 31. Dcecmbet 1890. Prag.

1895. — 4) Das Gesundheitswesen Ungarns. Kurz-

gefasste Skizze der Organisation und des derzeitigen

Standes des öffentlichen Gesundheitswesens in Ungarn.

Verfasst im Auftrage des kgl. ungarischen Ministers des

Innern. Budapest. 189C. Uyg. Kundschau. S. 429.

— 5) Hygienischer Führer durch die Haupt- und
Residenzstadt Karlsruhe. Fcstschr. zur 22. Versamml.

des Vereins f. öffentl. Gesundheitspflege. Red. v. Bau-
meister, gr. 8. M. Fig. u. 21 Taf. Karlsruhe. —
<J) Die hygienischen Verhältnisse der grösseren Garnisou-

orte der österreichisch-ungarischen Monarchie. XIII.

Innsbruck. Wien. 1896. Hyg. Rundschau. S. 325.
— 7) Die hygienischen Verhältnisse der grösseren

(iarnisonorte der österreichisch-ungarischen Monarchie.

XIV. Sarajevo. 12. 1 Karte und 7 graph. Beil. Wien.
— 8) Jahresbericht über die Verwaltung des Medicinal-

wesens. die Kranken-Anstalten und die öffentlichen Ge-

sundheitsverhältnissc der Stadt Frankfurt a.M. XL. Jahrg.

1896. gr. 8. Frankfurt. 240 Ss. — 9) Kanzow,
Bericht über das öffentliche Gesundheitswesen des Reg.-

Bez. Potsdam in den Jahren 1892, 1893, 1894. gr. 8.

Potsdam. — 10) v. M an go l d t , Die neuen Bauordnuugs-

grundsätze im Königreich Sachsen. Sociale Praxis.

No. 15. Hyg. Rundschau. S. 1129. — 11) Nuth,
Sechster Generalbericht über das öffentliche Gesund-

heitswesen im Reg.-Bez. Königsberg für die Jahre 1892

bis 1894. Königsberg i. Pr. 196 Ss. — 12) Nuss-
baum, Chr., Geräuschloses Strassenpflaster. Gesund-

heitsingenicur. No. 6. — 13) Die Organisation dos

Gemcitidc-Sanitätsdienstes in NT

ieder-Oesterreicb. Oester-

reich. Sanitätswesen. 1896. No. 16. Uyg. Rundschau.

S. 158. — 14) Philipp, General-Bericht über das

Sanitäts- und Medicinal -Wesen im Reg.-Bez. Liegnitz

1892-94. gr. 8. Liegnitz. - 15) Schmidt, General-

Bericht über das öffentliche Gesundheitswesen im Reg.-

Bez. Posen für die Jahre 1892, 1893 und 1894. gr. 8.

M. 4 Tab. Posen. — 16) Schmidtmann und Pros-
kaucr. Der Stand der Städtereinigungsfragc. (Sonder-

Abdr. aus der „Vierteljahrsschr. f. ger. Med. u. öffentl.

San. Wesen.) Berlin. 8. — 17) Schwartz, Die Ge-

sundheitsverhältnisse und das Medicinal -Wesen des

Reg.-Bez. Trier 1892, 1893 und 1894. gr. 8. Trier.

18) Spataro, D., Oricntazionc e larghezza delle

strade in rapporto alle insolazione dei fabbricati. Ann.
d'ig. sper. vol. 7. p. 477. 19) Trelat, E., Lcs
saillies autorisees sur les facades des maisons au point

de vue de la salubrite. Revue d"hyg. p. 673. — 20)

Derselbe, La nouvclle gare de la compagnie d'Or-

leaus au point de vue de Phvgiene urbaine. Ibid.

No. 10. p. 885. - 21) Wehmer, Das öffentliche Ge-
sundheitswesen im Reg.-Bez. Koblenz in den Jahren
1892-94. 4. Ges.-Bcr. gr. 8. Coblenz. — 22) Wernich,
A. und Springfeld, VII. Gesammtbericht über das

Sanitäts- und Medicinalwesen in den Städten Berlin

und Charlottenburg während der Jahre 1892—1894.
Berlin. 101 Ss. — 23) Wolff, E. und L Penkert,
Generalberieht über das öffentliche Gesundheitswesen

des Reg.-Bez. Merseburg für 1892 93 resp. für 1894.

Merseburg. 1896. 8. 196 Ss. Hvgien. Rundschau.
S. 470.

Von Seiten des Präfecten de la Seine wurde 1897

eine Commission ernannt zur Revision des Decrets vom

22. Juli 1882, welches die erlaubten Vorspriinge an

den Facaden der Häuser der Stadt Paris betrifft.

Trelat (19), welcher sich mit dieser Frage beschäftigt,

tritt für Einschränkung der Vorsprünge (Balcons etc.)

ein, da dieselben den Lichtzutritt zu den Wohnräumen

verringern.

Trelat (20) tritt gegen das Project auf, der

Compagnie du chemin de fer d'Orleans zu ge-

statten, ihren Schienenweg in Paris zu verlängern und

ihren Endbahnhof am t^uai d'Orsay anzulegen. Die

Anlage dieses Bahnhofs würde eine grosse Reihe von

guten und schlechten Bauten in seiner Nachbarschaft

im Gefolge haben, Luft uud Licht wegnehmen und so

dem allgemeinen Gesundheitszustand von Paris schaden.

b) Haus. Wohnungshygiene.

1) Bebauungspläne und Bauvorschriften für das

Königreich Sachsen. Hyg. Rundschau. S. 884. — 2)
Berthenson. L, A propos des habitations ouvrieres.

Revue d'hyg. No. 11. p. 979. — 3) Derselbe, Eine
Frage der Arbeiterwohnungen. Hygien. Rundschau.
No. 16. p. 801. — 4) Cheysson, F., Les habitations

ä bon rnarche depuis la loi du 30 novembre 1894.

Revue d'hyg. p. 422. 5) Esmarch, E. von, Hy-
gienische Winke für Wohnungsuchende. Berlin. 64 Ss.

— 6) Günther, IL, Untersuchungen über die Aus-
witterungen an Ziegeln und Ziegelmauerwerk, deren Ur-
sache und Verbreitung. Güstrow. 1896. 8. 53 Ss.

Hyg. Rundschau. S. 460. 7) Hei big, C. E., Ge-
sundheitliche Ansprüche an militärische Bauten. 6. Bd.

5. Lfg. von Th. Wey Ts Handbuch der Hygiene. Jena.
— 8) Landsberger, Die Wohnungsinspcction in d. Stadt
Posen. Nebst Bemerkungen über Wohnungsinspcction
überhaupt Deutsche Vierteljahrsschr. f. öff. Gesund-
heitspflege. Bd. 29. 8. 455. — 9) du Mesnil, 0.,

Les habitations ä bon marche au Congrcs de Bruxelles.

Annales d'hyg. publ. Tome 38. p. 339. — 10) Der-
selbe, Salubrilite et securitc des habitations ä Pocca-

sion do la catastrophe du bazar de la charite. Ibid.

T. 38. No. 1. p. 71. - 11) Nussbaum. Ch., Un-
verbrennbarcs Holz. Gesundheitsingenieur. No. 16. —
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12) Olshausen, H. und I. I. Rcincke, Ueber Woh-
nungspflege in England und Schottland. Deutsche
Vierteljahrsschr. f. öffentl. Gesundheitspflege. Bd. 29.

S. 195. — 13) Sabatier, I/ouvertu re des portes et

fenetres dans les murs mitovens. Soc. de med. publ.

Revue d'hyg. No. 12. p. 1103. — 14) Weyl, Tb.,

Zwei Gutachten zur Wohnungshygicne. Deutsche med.
Wochenschr. No. 19. — 15) Zur Wohnungsfrage. No-
tizen aus Social. Praxis. 2. Quartal. Hvg. Rundschau.
1898. S. 86.

Lands herger (8) bespricht die Art und Weise,

wie die Wohnungsinspection in der Stadt Posen
ausgeübt wird, und im Ausschluss daran die Frage der

Wohnungsinspection überhaupt. Er findet: wem man

auch die Wohuungsschau anvertrauen möge, stets seien

es Berufsorganc, nie ehrenamtliche. Am besten werde

sie von den Baupolizeibehörden ausgeübt werden, die

sich für diesen Zweck mit Aerztcn und practisch ge-

schulten Beamten versehen mögen. Zu erstreben ist

eine Wohnungssehau vor einem jeden Wohnungswechsel.

Die Anzeigepflicht für alle neu zu vermiethenden Woh-

nungen, wie sie das hessische Gesetz vorschreibt, ist

durchaus nachahmenswert!!. Man sollte sie aber nicht

bloss — wie in Hessen — für die kleineren und

Keller- uud Dachwohnungen, sondern für sämmtliche

Wohnungen eiuführen.

Olshausen und Reincke (12) liefern einen

Reisebericht über Wohnungspflege in Eng-
land und Schottland. Sie kommen zu dem Ergeb-

niss, dass in den englischen und schottischen Städten

von Seite der Gemeinden sowohl, als auch von Seite

privater Gesellschaften und einzelner wohlthiitiger reicher

Personen ausserordentlich viel geschehen ist und noch

geschieht, um die Wobnungsnoth zu mildern, und dass

dieses Bestreben, soweit es die besseren Arbeiterklassen

betrifft, auch mit Erfolg verbunden, dass aber das Pro-

blem, für die ärmsten Klassen genügend grosse Woh-

nungen, deren Preis mit dem Verdienste dieser Klassen

in Ucbcreinstimmung ist, in ausreichender Anzahl zu

beschaffen, nicht gelöst ist. Für jeden gelernten Hand-

werker mit einem regelmässigen Woehenvcrdienst von

SS Mark und darüber sind überall noch die kleinen

Einzelhäuser in genügender Anzahl errichtet. Von

diesen Leuten gehen nur diejenigen in die grossen Ka-

sernen, welche unbedingt im Innern der Stadt in der

Nähe der Arbeitsgelegenheit zu wohuen wünschen. Die

Wohnungen mit einem Raum bieten allerdings einem

Thcil der schlechter gestellten Arbeiter eine ausreichend

billige Unterkunft, aber nur so lange, als nicht mehr

als zwei oder als keine Kinder über siebcu Jahren vor-

handen sind. Ausserdem sind diese Wohnungen nur

in beschränkter Zahl vorhanden. Der Wunsch des Mr.

Bouluois aus Liverpool, dass jeder Raum nur 1 sh. per

Woche kosten soll, ist bis jetzt practisch, abgeseheu

von ganz vereinzelten Fällen, nicht erfüllt, und die Lö-

sung der Wohnungsfrage für die ärmsten Klassen wird

auch in England die Gemeindebehörden noch lange zu

beschäftigen haben.

du Mesnil (10) bespricht aus Anlass der Kata-

strophe im Bazar de la charite zu Paris die Salubri-

tät der Pariser Hä user und Wohnungen. Er

fordert, dass das Recht zur Vermiethung von Woh-

nungen in jedem Falle abhängig gemacht wird Ton einer

speciellen Erlaubnis», die durch die Präfectur de la

Seine ertheilt wird auf Grund der Untersuchungen der

Räume durch eine Commission, welcher es obliegt übtr

die Gesundheit und Sicherheit der Wohnräume zu

wachen; besondere Aufmerksamkeit ist der Frage der

Beschaffenheit des Torrains zu widmen (sumpfiges Ter-

rain otc.), auf welchem Wohnbauten errichtet werden

sollen.

Sabatier (13) schlägt vor, die Artikel 675-G80

des Code civil«, die sich auf die Thür- uud Fenster-

öffnungen in Mittelmauern (murs mitoyens) be-

ziehen, in bestimmter Weise, den Forderungen der

Zweckmässigkeit entsprechend, abzuändern.

Berthenson (2, 3) beschäftigt sich kurz mit der

Frage der A r bei t er Wohnungen. Als wesentlichste

Punkte, welche auf diesem Gebiete einer Fixinmg und

Regelung bedürfen, dürften der Luftraum, die Beleuch-

tung, die Höhe der Gebäude, die Lüftung, die Ein-

richtung der Aborte, Küchen etc., die sauitäreu Be-

dingungen des Bauplatzes, die Wasserversorgung anzu-

scheu sein. Ferner kommt die innere Einrichtung der

Häuser und Wohnungen, die Frage der erfolgreichen

Aufsicht über die hygienischen Einrichtungen in Betracht.

c) Abfallstoffe.

1) Balck, R., Untersuchungen über die Entwässe-

rungsverhältnissc der Stadt Rostock. Arch. für Hyg.

Bd. 30. p. 185. — 2) Burkhardt, B., Die Abfall-

wässer und ihre Reinigung, gr. 8. Berlin. — 3'i

Chiapponi, N., Süll' eliminazione e sull' utilizzameuto

delle spazzature uellc grandi citta. Giorn. d. R. Soc.

Ital. d'igiene. p. 10. — 4) Eick, IL, Ein pneumati-

scher Abort-Entleerungsapparat. Gesundh.-Ing. No. 9.

— 5) Fraenkel, C, Die Verunreinigung des Salzbach-

Mühlgrabens an der Hammermühlc bei Biebrich durcL

die Abwässer der Wiesbadener Kläranlage. Viertel-

jahrsschr. f. ger. Med. u. öff. San.-W. 3. F. Bd. 13.

H. 2. (Hyg. Rundschau. S. 1080.) — 6) Derselbe,
Zwei Gutachten über Reinigung städtischer Canalwässer

auf Veranlassung der Stadtverwaltungen zu Cölu und

Thorn erstattet. Ebendas. Bd. 14. U. 2. — 7) Frank,

G., Ueber Reinigung städtischer Canalwässer durch

Torffiltration. Bemerkungen zu des Herrn Stadtbau-

inspectors Steuernagcl (Cöln) gleichnamigem Auf-

satze, nebst einigen anderen Erläuterungen. Centralhl.

f. allgem. Ges.-Pflege. S. 880. — 8) Frank, G. und

Mayrhofer, Bemerkungen zu Prof. C. FraeukePs Gut-

achten über die Verunreinigung des Salzbach -Mühl-

grabens an der Hammermühle bei Biebrich durch die

Abwässer der Wiesbadener Kläranlage. Vierteljahrsschr.

f. ger. Med. u. öff. San.-Wesen. 3. F. Bd. 14. H. i.

(C. Fraenkel, Erwiderung auf die vorstehenden Be-

merkungen. Ebenda.) — 9) Gerhard, P., Ausgeführte

Beispiele von amerikanischen Haus - Entwässerungs-

Anlagen. Gesundh.-Ingen. No. 13. — 10) König,

J. und C. Remele, Ueber die Reinigung von Schmutz-

wässern durch Electricität. Arch. f. Hygiene. Bd. 2S.

S. 185. — 11) Launay, Les cbamps d'epandage de

la ville de Paris et le parc agricole d'Acheres. Revue

d'hyg. No. 12. p. 1065. — 12) Marx, Ueber die

heutigen Klärmethoden für Canalwässer und deren

Werth. Dtsch. Vierteljahrsschr. f. öff. Ges.-Pfl. Bd. 29.

S. 260. — 13) Metzger, Klärversuche. Ges.-Ingen

No. 1. — 14) Derselbe, Ueber Trennungssystemc.

Ebendas. No. 15. — 15) Meyer, F. A., Die städtische

Verbren uungsanstalt lür Abfallstoffe am Bullcrdeicb iu
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Himburg. Dtsch. Vierteljahrsschr. f. öff. Ges. -Pflege.

Bd. 21». 8. 853. — 16)Mittcrmaicr, Das Heidel-

berger Tonnensystem, seine Begründung und Bedeutung.

Sammlung von Abhandlungen, Gutachten und Vorträgen

iibrr Städtereinigung und Verwerthung städtischer Ab-
fillutofle für die Landwirtschaft. 1. Heft. Halle a. S.

29 Ss. — 17) Ohlmüller, Gutachten, betr. die Ein-

leitung dir Abwasser einer in der Stadt Oldenburg
geplanten Anstalt zur Compostirung der Fäcalien und
ankren Inraths in den Flusslauf der Haaren. Arb. a.

d. Kaiserl. Ges.-Amt. Bd. 13. S. 161. — 18) Der-
selbe, Gutachten, betreffend die Einleitung der Olden-

burger Canalwässer in die Hunte. Ebenda«. S. 316.
— 19) Ruhe mann, «I., Apparat zur staubfreien Müll-

3ufbi**ahrung und Entleerung des Mülls. Verhandlungen
der Deutschen Gesellschaft für öffentliche Gesundheits-

pflege. Sitzung vom 24. Mai. Hyg. Rundschau. S. 988.
— 20) Sc wer in, S. A., Die im Miste vorkommenden
Bakterien und deren physiologische Rolle bei der Zer-

setzung desselben. III. Centralbl. f. Bact. Bd. 3.

> C28. — 21) Sicdatngrotzky , Beitrag zur Lösung
der Frage der zweckmässigsten und billigsten Canali-

sation in mittleren und kleinen Städten. Vierteljahrs-

sehrift f. ger. Med. u. öff. San.-Wesen. 3. F. Bd. 13.

Heft 1. (Hyg. Rundsch. S. 781.) — 22) Thörner,
W., Lieber eine Ursache der Sterblichkeit der Fische

bei Flusswasserverunrcinigungen. Forsch.-Bcrichte über
Lebensmittel, Hvg., for. Chemie u. Pharmacol. Heft 7.

Hyg. Rundsch.' S. 1082.) - 23) Tichbornc, C. R.

C, On the dissemination of micro-organisrns and ou the

best method of destroying germ emanatious from sewer
gas. The Dublin Journ. ol med. sc. July 1. — 24)
Valiin, E., Lc loi sur les sourecs du Loing et du
Lunain. Les champs dVpandagc d'Achercs. Revue
dhyg. p. 4SI. — 25) Derselbe, La destruetion et

lutilisation agricole des immondes urbaines. Revue
mti.jue. Ibidem, p. 693. — 2C) Vogel, J. IL, Die
Verwandlung der Fäces in Poudrette. Verhandlungen
der Deutschen Gesellschaft für öffentliche Gesundheits-
pflege zu Berlin. Sitzung vom 23. Nov. 1896. Hyg.
Kuudsch. S. 201. — 27) Derselbe. Die Beseitigung
und Verwerthung des Hausmülls. Jena. 68 Ss. —
28) Weigelt, C, Die Wasserverunreiuigung, die da-

durch bedingte Schädigung der Fischerei und die Mittel

zur Abwasserreinigung. Sonder- Abdr. aus: v. d. Borne,
Künstliche Fischzucht. Hyg. Ruodseb. S. 452. —
29) Weyl, Th., Flussverunreiuigung, Klärung der Ab-
taster, Selbstreinigung der Flüsse. 2. Bd. 1. Abtheil.

3. Lief, von Th. Weyl's Handbuch der Hygiene. Jena.
— 30) Derselbe, Hygienische Anforderungen an Ab-
ladeplätze für Müll. Vierteljahrsschr. f. ger. Med. u.

.ffentl. San.-W. 3. F. Bd. 13. H. 2. (Hvg. Rundsch.
S. 1082.)

Mari (12) bespricht die heutigen Klärmctho-
den für Canalwässer an der Hand der vorliegenden

Literatur und gelangt zu den folgenden Schlüssen:

1. Ein absolut vollkommenes Reinigungsverfahren
der städtischen Canalwässer, das allen Anforderungen
der Hygiene und dem volkswirtschaftlichen Gesichts-

punkte der Verwerthung der Pflanzennährstoffe gerecht
wird, giebt es bis jetzt nicht.

2. Die vollkommenste Klärung der Canalwässer
erfolgt bis jetzt durch Riesclung auf gut vorbereiteten

und geleiteten Rieselfeldern. Diese sind nach den bis-

herigen genauen Beobachtungen an vielen Orten weder
die Vermittler von Infectionskrankheiten gewesen, noch
haben sie die nähere Umgebung durch üble Gerüche
belastigt.

3. Die unvollkommenste Klärung der Abwässer
findet in Sedimentirbeckcn statt. Als Vorbereitung der
Canalwässer für die Einleitung in einen FIuss ist dieses

Verfahren von Vortheil.

4. Bei der Selbstreinigung von Flüssen spielen

physiealische, chemische und biologische Vorgänge eine

Rolle. Die Hauptthätigkeit bei diesem Keinigungsprocess

fällt den chlorophyllfreien Algen zu.

5. Bei der Klärung der Canalwässer durch Zusatz

chemischer Fällungsmittcl ist die mechanische Reinigung

durchweg eine sehr gute, namentlich trifft dies beim
Rothe Röckner'schen Verfahren zu. Dagegen ist die

chemische und bacteriologische bei allen mit Kalk allein,

oder mit Kalk in Verbindung mit anderen Fällungs-

mitteln arbeitenden Verfahren eine sehr mangelhafte.

6. Bei dem Hulwaschen Verfahren findet eine

Keimtödtung .statt.

7. Von den unter Ausschluss von Kalk arbeiten-

den Verfahren hat sich das Ferrozone-Polarite-System

weitaus am besten bewährt. Die Rückstände bei diesem
Systeme siud werthvoller als bei irgend einem der Kalk-

verfahren, lassen daher eine landwirtschaftliche Aus-
nutzung zu Dungzwecken zu. Je grössere Kalkmengen
zur Klärung benutzt werden, desto geringwerthiger siud

die Rückstände.

8. Die Electricität hat bis jetzt den Erwartungen,

in ihr ein zweckmässiges, wirksames und wohlfeiles

Klärungsmittel für Canalwässer zu rinden, nicht ent-

sprochen.

In letzter Zeit sind, besonders in England und

Frankreich, Versuche über die Reinigung von

Schmutz- und Gebrauchswässern durch Elec-

tricität angestellt worden. Unter diesen hat das

Webstcr'schc (der electrische Strom wird unter An-

wendung von Eisenplatten als Elcctroden auf das chlorid-

haltige oder mit Chloriden versetzte Wasser einwirken

gelassen) in seiner Wirkung auf das Schmutzwasser eine

verschiedene Deutung gefunden; und König und Re-

mele" (10) stellten sich die Aufgabe, dieses Verfahren

auf seine reinigende Wirkung sowohl der Art wie Grösse

nach zu prüfen. Sie kommcu zu dem Ergebniss, dass

der wesentlichste Umstand dieses Reinigungsverfahrens

in der Abscheidung von Fcrrohy droxyd beruht.

Aus diesem Grunde ist dasselbe nichts anderes als ein

chemisches Reinigungsverfahren uud unterscheidet sich

von Letzterem nur dadurch, dass die fällenden chemi-

schen Verbindungen durch den electrischen Strom er-

zeugt werden, während sie bei der chemischen Reinigung

in fertig gebildetem Zustande zugesetzt werden. Im

Uebrigcn wird sich die Eiuführung des electrischen

Reinigungsverfahrens nur dort empfehlen, wo 1) andere,

bessere Reinigungsverfahren (wie die Berieselung) aus-

geschlossen sind, 2) wo eine billige Natur- (z. B.

Wasser ) Kraft zur Erzeugung der Electricität zur Ver-

fügung steht.

G. Frank (7) beschäftigt sich mit dem im Jahre

1896 von ihm (siehe diesen Jahresber. 1896. Bd. I.

S. 438) angegebenen Verfahren, Canalwässer mit

Hilfe von Filtration durch Torf zu klären. Anlass

dazu gaben ihm Einwände, welche Stcuornagel gegen

das Verfahren erhoben hat, und die der Verf. in der

gegenwärtigen Abhandlung zurückzuweisen sucht.

Launay (11), Ingenieur et chef des ponts et

chaussecs, berichtet über den Stand der Entwässe-
rungsfrage der Stadt Paris. Gegenwärtig besitzt

die Stadt Paris zwei Rieselfelder, eines bei Gennevilliers

und zweitens den Pare agricole von Acheres. Die Hälfte

der Pariser Canalwässer fliesst momentan auf die Riesel-

felder, die andere Hälfte wird noch in die Seine ein-
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geleitet. Es ist jedoch Sorge getroffen — und die Vor-

arbeiten haben au allen Punkten bereits begonnen —

,

dass bis 1899 diese zweite Hälfte ebenfalls auf Riesel-

felder (bei Mery und bei Triel) geleitet wird, sodass zur

Zeit der Weltausstellung 1900 Paris mit der Rcgulirung

seiner Entwässerung fertig ist. Die Ricselwirthschnft

in Paris hat bisher durchaus zufriedenstellende Resul-

tate ergeben.

C. Fraenkel (6) publicirt zwei Gutachten, welche

er auf Veranlassung der Stadtverwaltungen zu Cöln resp.

Thorn über die Frage der Reinigung der resp.

C anal wässer abgegeben hat.

Balck (1) Meiert eine ausführliche Abhandlung

über die Entwässerungsverhältnisse der Stadt

Rostock. Aus derselben seien die Schlusssätze hier

wiedergegeben:

Ohne weitergeheude Untersuchung lässt sich auch

nicht annähernd etwas darüber aussagen, in welcher

Ausdehnung und Intensität das Flussbett durch die

Schlnmmablagerungen starke locale Verunreinigungen

erfahren rauss, denn man muss bei der Warnow mit

einem für die Selbstreinigung des Flusses sicherlich

ganz ausserordentlich günstigen Factor rechnen, der

bei anderen Flüssen völlig fehlt, das ist die ungeheure

Vegetation im Flussbette, die in der Warnow so gross

ist, dass mau dasselbe ohne Uebertreibung eine unter-

getauchte Wiese neuueu kann. Durch diese Vegetation

werden die Sinkstoffe sicherlich ganz anders zersetzt,

als die Zersetzung bei vegetationslosen Flüssen bloss

durch niedere Organismen verläuft. Selbstverständlich

müssten die vorgenannten, dem Zustandekommen einer

Flussverunreinigung förderlichen und hinderlichen Mo-

mente durch eingehende Untersuchungen der Beurthei-

lung zugänglich gemacht werden. Erst dann könnte

die Frage, in welcher Weise schliesslich die Abwässer

der Stadt Rostock versorgt werden solleu, definitiv ent-

schieden werden.

Chiapponi (3), Ingenieur, beschäftigt sich in

einem vor der R. Societä Italiana d'igiene zu Mailand

gehaltenen Vortrage mit der Frage der Entfernung und

der Nutzbarmachung des Mülls grosser Städte. Nach

den Erfahrungen in anderen, namentlich englischen und

schottischen Städten, über die Ch. ausführlich referirt,

würde es sich seiner Ansicht nach lohnen, wenn auch

in Mailand directe Versuche über die Verbrennbar-

keit des Mülls angestellt würden.

F. A. Meyer (15) giebt an der Hand einer Reihe

(z. Th. photographischer) Tafeln eine ausführliche Be-

schreibung der städtischen Verbrennung s anstaltfür

Abfallstoffe am Bullcrdeich in Hamburg, welche

seit Januar 1890 mit 36 Oefen voll im Betriebe ist.

Die Baukosten stellen sich auf 480000 M. Die mög-

liehe Gesammtleistuug der 36 zclligcn Anlage pro Jahr

beträgt (pro Tag und Zelle 7000 kg gerechnet) Ver-

nichtung von 78,9 Millionen kg Unrath. Unter An-

rechnung des Gewinns aus Verbrennungsrückständen,

aus altem Metall, ferner aus der erzielten Wärme er-

geben sich als Gesammtkosten der Vernichtung von je

1000 kg Unrath 83,7 Pfg. Da die überschüssige Wärme
bisher nicht ausgenutzt wurde, so stellten sich die Un-

kosten bisher incl. der Amortisation und Verzinsung

der Baukosten factisch auf 1 M. 44,1 Pfg.

3. Beleuchtung, Heizung und Ventilation.

a) Beleuchtung.

1) Aisinmann, G., Die gesetzliche N'ormimng de>

Testpunktes von Petroleum. Chem. Ztg. Bd. 20.

S. 396. Hyg. Rundschau. S. 736. — 2) de Bruyn,
L. C. A., Der Entllammuugspunkt des Petroleum*.

Chem. Ztg. Jahrg. 20. S. 623. Hvg. Rundschau.
S. 736. — 3) Clcricetti, E., L'acetilene nei suoi

rapporti colla igiene. Giornale della R. Soc. Ital.

d'igiene. No. 8. p. 225. — 4) Dennstcdt. M., Zur

Petroleumfrage. Chem. Ztg. Jahrg. 20. S. 637. Hyg.

Rundschau. 1898. S. 92. — 5) Eberhard, K., Leb.

das Verhältniss von Fenster- und Fussbodcnfläche in

einigen öffentlichen und privaten Gebäuden Rostocks.

Rostock. 1895. 8. 45 Ss. — 6) Der Eutflammungt-

punkt von Petrol. und zur Petroleumfragc in England.

Chem. Ztg. Jahrg. 20. S. 359 u. 361. Hyg Rund-

schau. S. 737. — 7) Gclbrich, P., Ueber eine neu«

Spiritusglühlichtlampe. Deutsche med. Wochenschrift.

No. 33. — 8) di Sau Giorgio, O., Gli apparecchi

per la produzione del gas acctilene. Giornale della

R. Soc. Hai. d'igiene. No. 8. p. 235. — 9) Ker-
mauncr. F. und W. Prausnitz, Untersuchungen
über indirecte (diffuse) Beleuchtung von Schulzimmern,
Hörsälen und Werkstätten mit Auer'schem Gasglühlicht.

Arch. f. Hyg. Bd. 29. S. 107. — 10) Kissling, lt..

Der Entflammungspunkt des Petroleums. Chem. Ztg.

Jahrg. 20. S. 35S. Hyg. Rundschau. S. 736. — 11;

Derselbe, Dasselbe. Chem. Ztg. Jahrg. 20. S. 64S.

Hyg. Rundschau. 1898. S. 93. - 12) Ueber durch

Petroleum verursachte Unglücksfälle. Chem. 7,eitung.

Jahrg. 20. S. 414 u. 538. Hyg. Rundschau. S. 737.

— 13) Seggel, Ueber den Einfluss der Beleuchtung

auf die Sehschärfe uud die Entstehung der Kurzsichtig-

keit. Münch, med. Wochcnschr. No. 37. S. 1011. —
14) Neue Vorschriften über Prüfung von Erdöl und

Erdölproducten in Russland. Chem. Ztg. Jabrg 20.

S. 357. Hyg. Rundschau. S. 738.

Kermauner und Prausnitz (9) haben experi-

mentelle Untersuchungen angestellt über die Frage der

indirecten (diffusen) Beleuchtung von Schul-

zimmern, Hörsälen etc. mit Auer'schem Gasglüh-

licht. Sic gelangen zu den folgenden Resultaten:

1. Die indirecte (diffuse) Beleuchtung ist die ge-

eignetste Beleuchtungsart zur Erhellung von Auditorien

und Schulzimmern, sowie von Arbeitsräumen, in welchen

der einzelne Arbeiter eine sehr feine Arbeit auszu-

führen hat.

2. Zur Beleuchtung von Räumen, in welchen in

allen Theilen eine gleichmässigc Lichtmenge vorhanden

sein soll, eignet sich die Verwendung von Aucrbrennero.
deren Licht durch kegelförmige, mit der weiten Oeffnung

nach oben angebrachte Milchglasschirme vcrtheilt wird,

besonders gut.

3. Für die unter 1 aufgeführten Räume muss eine

Beleuchtung, welche jedem Platze 8—10 Mcterkereen

bietet, als eine gute, allen Ansprüchen vollkommen ge-

nügende, bezeichnet werden.
4. Eine solche Beleuchtung kann erzielt werden,

wenn in ungefähr 4 m hohen Räumen auf ca. 12 qm
Grundfläche ein Auerbrenner in der in der Arbeit an-

gegebenen Weise installirt wird.

5. Eine derartige Beleuchtung gewährt, abgesehen

von den allgemeinen ihr zukommenden Vortheilen, nnch

den Vorzug, dass die Kosten ihrer Einrichtung und

ihres Betriebes nicht nur absolut, sondern auch relatir

sehr gering sind.

Clcricetti (3) kommt bei einer zusammenfassenden

Betrachtung der das Acetylcn als Beleuchtuugsma-

terial betreffenden Verhältnisse zu dem Ergebnis», das»
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die Hygiene den Gebrauch des genannten Gases cm-

pfehlen kann, weil es 1. unter gewöhnlichen Bedin-

gungen keine beträchtlich giftigen Eigenschaften zeigt,

sogar wertiger giftig als Leuchtgas ist, 2. die Luft nicht

mit schädlichen Vcrbrennungsproducten erfüllt und nur

<:ne minimale Quantität von Luftsauerstoff zur Verbren-

nung braucht. 3. weil es anderen Beleuchtuugsmitteln

«las electrische Licht — welches aber theurer ist —
ausgenommen) durch die physikalischen und chemischen

Eigenschaften seiner Flamme überlegen ist, 4. weil es

bequem und öconomiscb ist. Die Explosivität hat es —
ton genügen graduellen Unterschieden abgesehen —
mit anderen in Betracht kommenden Gasen gemein.

di San Giorgio (8) beschreibt einen Acetylen-
Tifnerator eigener Construction. Die nothwendige regel-

mässige Wirkung des Wassers auf das Calciumcarbid

erreicht er durch ein Quecksilberventil, die Verhütung

der Entstehung eines höheren Drucks als des normalen

im Generator erzielt er durch Wasserabschluss.

b) Heizung und Ventilation.

I) Dankwarth, K. und K. Schmidt, Ueber Zug-
luftung. Gesundheitsingenieur. No. 18. — 2) Fischer,
EL, Zur Hicke'schcn Etagen-Warmwasserheizung. Eben-
da*. Xo. 18. — 3) Hcnrichscn, S., Die Luftheizungs-

me?bode des Herrn P. Schroeter. Ebendas. No. 10.

Ebendas. Erwiderung von P. Schroeter.) — 4) Der-
selbe. Eine Üfenstndie. Ebendas. No. 4. — 5) Iii ck e,

E. Beschreibung einer Etagen W armwasserheizung, aus-

geführt entgegen dein üblichen Verfahren. Ebendas.

No. 14. — 6} Meidinger. IL, Nochmals über Zimmer-
ten. Erwiderung an Herrn Dr. Friedrich Dornblülh.
Deutsche Vierteljahrsschrift. Bd. 29. S. 585. — 7)

Mewes, R., Beschreibung und Anwendung des elec-

trisehen Ofens vouMoisson. Gesundheitsingenieur. No. 18.

— 8) Portal. G., De la Ventilation, du chauffage et

de l'eelairage dans les hüpitaux. Lyon. 18915. 60 pp.
4. These. (Hyg. Rundschau. 1898. S. 92.) — 9)

Rietsebel, Die Auswahl des Ventilationssysteras für

Schulen. Theater. Kirchen u. s. w. Verhandlungen der

Deutsch. Gesellseh. f. öffentl. Gesundheitspflege. Sitzung
vom 25. Januar. Hyg. Rundschau. S. 473. — 10)

Roberg, UeberLüftungvon Arbeiterwohnungen. Deutsch.
Vierteljahrsschr. f. öffentl. Gesundheitspflege. Bd. 29.

8. 241. — 11) Schmidt, K., Die Heizuugs- und Lüf-

tungsanlage des Deutschen Reichstagshauses in Berlin,

desundheitsingenicur. No. II. — 12) Schroeter, P.,

Ober Luftheizung. Ebendas. No. 5.

Meidinger (6) weist die Einwände, welche 1896

Dornblüth (cf. Jahresber. 1896. I. S. 441) gegen die

Aufstellungen des Verf.'s bezüglich der Eigenschaften

von Zimmeröfen erhoben hat, zurück.

Roberg (10) giebt eine ausführliche Schilderung

der verschiedenen Methoden, welche für die Lüftung
vt.n Arbeiterwohnungen in Frage kommen, sowie

der Punkte, welche bei den einzelnen Methoden von

>pecieller Bedeutung sind. Der Verf. hält sich in seiner

Betrachtung an das practisch wirklich Ausführbare.

4. Kleidung.

1) ßraatz. E., L'ebcr die falsche, gewöhnliche
Schuhform und über die richtige Form der Fussbeklei-

lung. Königsberg i. Pr. 29 Ss. Mit 4 Fig. -- 2)

Kleinwächter. Zur Verbesserung der Frauentracht.

Ein Ersatz des Corsets. Deutsche med. Wochenschr.

:uk und Oberthaubaue Thierkraxkheitbx. 4M

No. 22. — 3) v. Le wasche w, Ueber das Wärme-
leitungsvcnnögen des Leders. Arch. f. Hyg. Bd. 31.

S. 259. — 4) Pfuhl, A., Beitrag zur Bedeutung der

Kleidung als Infectionsvermittler. AIIg. med. Centr.-

Zeitg. 189fi. No. 1. (Hyg. Rundschau. S. 424.) —
5) Rubncr, M., Experimentelle Untersuchungen über
die modernen Bekleidungssystcme. I. Theil: Empirische

Reformbewegungen. Arch. f. Hyg. Bd. 29. S. 269. —
6) Derselbe. Dasselbe. II. theil: Hygienische Ge-

sichtspunkte zur Beurtheilung einer Kleidung. Ebendas.

Bd. 31. S. 142. - 7) Derselbe, Zur Hygiene der

Fussbeklcidung. Ebendas. Bd. 31. S. 217. Mit 2 Taf.

— 8) Derselbe, Zur Frage der sogeuanuten Unter-

kleidung. Hyg. Rundschau. No. 7. — 9) Spener,
Die Verbesserung der Frauenkleidung. Verhandl. der

Deutschen GeselUch. f. öffentl. Gesundheitspfl. Sitzung

vom 29. März. Hyg. Rundschau. S. 688. — 10) Der-
selbe, Die jetzige Frauenkleidung und Vorschlag zu

ihrer Verbesserung, gr. 8. Mit 10 Abbild. Berlin. —
11) Staffel, F., Ueber den Plattfussstiefel. Deutsche
med. Wochenschr. No. 82. — 12) Wood. C. A., The
wearing of veils and its effects upon the eye sight.

Boston med. and surg. Journ. Bd. 135. p. 564. 1896.

Hyg. Rundschau. S. 1198.

Rubner (5) publicirt experimentelle Unter-

suchungen über die modernen Bekleidungs-

systeme. In einem I. Theil „Empirische Reform-

bewegungen" macht R. zunächst im Allgemeinen auf

die Wichtigkeit der genauen Kenntniss der physikali-

schen Eigenschaften für alle Kleidungsfragen, wie sie

namentlich durch seine eigenen Untersuchungen fest-

gestellt worden sind, aufmerksam, und unternimmt es

dann, den heutigen Stand der Bckleidungsfrage und

ihre Entwicklung, die nur wenige Jahrzehnte zurück-

geht, zu schildern. Unter den Veränderungen in der

Bekleidung, welche sich in dieser Zeit vollzogen haben,

ist die Wesentlichste das Ueberwiegcn der Baumwoll-

Bekleidung. Eine zweite Veränderung betrifft die Woll-

stoffe, welche früher, aus guter Schafwolle gesponnen,

eine ausserordentlich lauge Dienstzeit hatten, während

jetzt alle möglichen Surrogate und Mischungen von

zweifelhafter Qualität das Feld beherrschen. Eine dritte

Acndcmng hat der Schnitt der Kleidung erfahren; seine

Tendenz ist knappe Kleidung, weil man dabei am

wenigsten Stoff braucht und die Kleidung verbilligt

wird. Die entstandenen L'mwälzuugeu haben sich nicht

bewährt; man hat in grösseren Kreisen der Bevölkerung

das unbestimmte Gefühl der Unbehaglicbkeit, mau sieht

die moderne Bekleidungsweise als Ursache von Krank-

heiten an und macht Vorschläge zur Abhülfe. Bei der

Kritik der Kleidungsreformen siud zu unterscheiden:

1. die Lehren, auf Grund deren sich das System auf-

baut, und 2. die experimentell fassbaren und messbaren

Eigenschaften der dem System entsprechenden Klei-

dungsstoffe. Die Ersteren, die Lehren, sind durchgängig

wissenschaftlich nicht basirt. sie beruhen auf der rohen

Empirie. Es giebt so viel Systeme der Kleidungsreform,

wie es (irundstoffe der Kleidung giebt. Jedes einzelne

System ist streng exclusiv und unduldsam gegen die

anderen Systeme. Unter den verschiedenen Systemen

beschäftigt sieh dann R. speciell mit dem Jäger'schen

Woll Regime. Auch bei diesem System sucht man ver-

gebens nach irgend welcher wissenschaftlich experimen-

tellen Begründung. Wiederholt und eindringlich macht
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K. darauf aufmerksam, dass das Wesentliche einer Be-

kleidung nicht der Grundstoff ist, aus dem das Gewebe
hergestellt ist. sondern die Art der Herstellung, die

Webweise; denn die Kleidung ist stets eine Mischung

von Grundstoff und Luft.

In einem zweiten Theile: II ygien is che Gcsich ts-

punkte zur Beurtheilung einer Kleidung (6),

macht Rubner zunächst darauf aufmerksam, dass als

rationell eine Kleidung immer nur in Bezug auf die

grade bestehenden äusseren Verhältnisse uud die jeweili-

gen Körperzustände bezeichnet werden kann. Es

giebt keine allein gültige Normalkleidung und ebenso

wenig eine ausschliesslich als normal zu bezeichnende

Webweise. — Die lebenswichtigste Function der

Kleidung betrifft ihre wärmeregulatorisehc Aufgabe.

Die Kleidung befähigt den Mensehen bei absoluter

Körperruhe und kleinstem Stoffverbrauch niedrige Tem-
peraturgrade zu ertragen. Vom ökonomischen Stand-

punkte ist die Anschaffung guter Kleider weit billiger

als die Mehrausgaben für die reichlichere Ernährung

oder für Beheizung. Die Kleider wirken unter allen

Umständen mildernd ein auf die thermischen Reize,

welche durch die Schwankungen der Aussen-

bedingungen unsere Körperoberfläche treffen. Ein

Stoffumsatz vermindernder Effect der Kleidung lässt

sich nur von mittlereu Temperaturen ab zeigen.

In sehr vielen Fällen (Sommermonate, hohe Zimmer-

temperaturen) äussert die Kleidung überhaupt keine

Einwirkung auf den Stoffumsatz. Bezüglich des durch

die Kleidung vermittelten Wärmeschutzes kommen als

maassgebende und wesentliche Eigenschaften in Betracht

die Dicke der Stoffe, das Wärmeleitungsvermögcn und

die Wärmestrahlung. Von Bedeutung auf den Wärme-
durchgang ist die Art der Webweisc. Es muss immer
geprüft werden, ob einem Gewebe hinsichtlich seines

Aufbaues ein besonderer Werth zuzusprechen ist, und
ob es bekannte Typen der Webweisc überflügelt, Man
wird bei der practischen Beurtheilung der Gewebe das

Wärmelcitungsvermögen auch kennen müssen, in wie

weit es von dem natürlichen speeifischen Gewicht des

Stoffes abhängig ist Diese Grösse bezeichnet R. als

„reelles Leitungsvermögen'*. Wr
as den Wärmeverlust

durch Strahlung angeht, so differiren die verschiedenen

Stoffe nicht wesentlich von einander. Der durch die

Kleidung auf die Haut ausgeübte Reiz ist weniger von

der Art des Stoffes als von der durch die Webweise

bedingten Oberflächenbeschaffenheit abhängig. — Eine

wichtige Beziehung hat die Bekleidung zur Ausschei-

dung von Wasserdampf aus der Haut. Namentlich bei

hohen Temperaturen steigt die Verdampfung sehr rasch;

in dem gleichen Maassc nimmt die Menge der Wärme
ab. welche auf anderen Wegen (Leitung, Strahlung)

verloren wird. Da nun die relative Feuchtigkeit für

die Menge des ausgeschiedenen Wasserdampfes von Be-

deutung ist, so bedingt die Beschaffenheit der Kleider-

luft auch die Menge de-* Wasservcilustes. Bedenklich

vom gesundheitlichen Standpunkte sind die Fälle, in

welchen die Kleidung zwar l'cbcrwärmung hervorruft,

zu gleicher Zeit aber dem Abfluss des Wasserdampfes

ein Hindemiss bereitet. Stauung des Wasserdampfes

in der Kleidung bedingt Bangigkcitsgefühl. In dieser

Beziehung ist unsere Leistungsfähigkeit in der Kleidung

abhängig von ihrer Reguliruug des Wasserdampft;i>

haltes. Es kommen iu diesem Punkte die Fähigkeit

der Kleidungsstoffe, hygroscopisch Wasser aufzunehmen,

ferner die Permeabilität der Gewebe in Betracht. Auch

bei Benetzung dürfen die Gewebe unter keinen Ver-

hältnissen ventilationslos werden. Das Fehlen der

Permeabilität lässt nach der Schweissabsonderung die

Haut nass, bis eine ausreichende Verdunstung dem

Luftstrom neue Wege Öffnet. Ein eigenartiges Ver-

halten, das mit der Natur der Grundsubstanz zusammen-

hängt ist die Schweisswanderung in der Kleidung.

Lockere Gewebe lassen den Schweiss leichter durch

sich hindurch wandern, als dichtere, aber die Wolle

hat in dieser Hinsicht einen wesentlichen Vortheil vor

den anderen Grundpubstanzen voraus. — Weiter be-

spricht Rubner die Frage des Windschutzes durch

die Kleidung, ihre Dehnbarkeit, das äussere Aussehen

der Stoffe (hellere und dunklere Stoffe), ferner di'

Kostenfrage. — Was die practischen Verhältnisse der

Kleidung unter verschiedenen Umständen angeht, so

betont R. namentlich die Notwendigkeit für den

Menschen, sich exceptioncllen Temperaturen mittels der

Kleidung anzupassen. Kr unterscheidet die Hoch-

sommerkleidung, Sommerkleidung, Herbst- und Frühjahr-

und Winterk leidung, und Kleidung für sehr kalte Tag--.

Was die in der Praxis auftretenden Unzweckmässig-

keiten in dieser Beziehung angeht, so erwähnt R. z. B.

die Militärkleiduug, welche zu warm für das Wärmeitrem

und zu kalt für strenge Wintertage ist.

Eine weitere Arbeit von Rubner (7) beschäftigt

sich mit der Hygiene der Fussbek I c i d u ng. In

dieser Beziehung ist bisher eingehend theoretisch und

practisch nur die Frage behandelt, wie sieb der Form

des Fusses der Schnitt des Schuhes anzupassen habe.

Wie R. ausführt, hat das Schuhwerk zunächst die Auf-

gabe, mechanische Verletzungen des Fusses zu ver-

hüten, zweitens aber, unter ungünstigen äusseren Ver-

hältnissen, den Fuss vor Wärmeverlust zu schützen.

Für die Wärmeabsorption ist von Wichtigkeit die Farn-

des Leders: Sommerschuhwerk sollte hell gehalten

werden. R. beschäftigt sich ausführlich mit den phy-

sikalischen Eigenschaften (Dicke, Flächengewicht, spe-

eifisehes Gewicht, Porenvolumen,W'ärmeleitungsvermöjren)

des zur Herstellung von Schuhwerk verwendeten Materials.

Diese Eigenschaften werden eingehend tabellarisch dar-

gestellt. Was das typische Leitungsvermögen angeht,

so folgt aus den angegebenen Zahlen, dass die Leder-

sorten, wenn man die äusseren Unterschiede und Merk-

male von Loder und den Kleidungsstoffen berücksichtigt,

ebenso schlechte Wärmeleiter sind, wie z. B. ein so

wärmehaltender Stoff wie Loden. Gummi und Wollfilz,

sowie Haarfilz stehen im typischen Leitungsvcrmögen

den Ledersorten ganz nahe oder stimmen direet damit

überein. Kork und Lederpappe, welche gelegentlich

als Surrogate für Sohlenleder dienen, sind, ihrer pflaru-

lichen Natur entsprechend, erheblich bessere Wärme-

leiter. — Bei in Benutzung stehendem Schuhwerk

schwanken die Temperaturen an der äusseren Be-
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grenzungsfläche mit den Luft- und Bodcntcmpcraturen.

Die lunentemperatur, namentlich die Hauttcmpesatur,

hält sich auch am Fuss trotz Schwankungen der Aussen-

temperatur innerhalb weiter Greuzen constant. Der

Wänneverlust durch Leitung nach dem Boden hängt

ganz von der ContactMchc des Schuhwerks mit dem

Boden ab und von dem Umstände, wie sich diese

Fläche auf Sohle und Absatz vertheilt. Das Leder

kann in seiner Eigenschaft sehr wechselnd sein: es ist

hygroscopisch, kann sich ferner mit Wasser durch-

tränken, kann aber auch absichtlich mit Fetten durch-

tränkt werden. Wasser sowohl wie Oel vermehren das

Leitungsvennögen des Leders, ersteres mehr, letzteres

weniger.

Weitere Betrachtungen sind dann der Frage des

Strumpfwerks gewidmet. Die physikalischen Eigen-

schaften der verschiedenen in Betracht kommenden

Materialien werden tabellarisch aufgeführt, sodanu im

Speciellen das Wärmeleitungsvermögen der Strumpf-

waaren behandelt, so weit es von der Anordnung der

Fasern und Fäden abhängig ist. Im Allgemeinen

stimmt das Strumpfgewebe im typischen Leitungsver-

tnögen mit den Tricotgeweben überein. Die Strumpf-

waaren sind mit Ausnahme von dem dünnsten Lciuen-

tricot und dünnem Baumwollcnstrumpfgewebe alle

wärmehaltender als das Oberleder, ausnahmslos weniger

wärrnehalteud als die Sohle. — Bezüglich der elasti-

schen Eigenschaften der Fussbekleidung vergleicht R.

das starr erscheinende Rindsleder mit dem weicheren

alaungaren Leder und dem sämischen Leder, welches

das weichste darstellt. Er misst die Comprimirbarkeit

der verschiedenen Sorten und stellt lest, dass dieselbe

sich mit dem speeifischen Gewicht bei allen drei Leder-

sorten deckt. Die Strümpfe unterstützen das Lederwerk

in seiner Rolle als elastisches Polster. Alles Strumpf-

gewebe sind in stark coraprimirtem Zustande noch sehr

luftreich, allerdings in verschiedenem (frade; am locker-

sten hält sich der Wollstrumpf und Leinenstrumpf.

Häufig genug wird das Lederwerk und die Strümpfe

durch Nässe getroffen; die elastischen Eigenschaften

werden dadurch im Allgemeinen nicht erheblich ver-

ändert. — Schutz gegen äussere Nässe gehört zu den

wichtigen Aufgaben der Fussbekleidung. Energisches

Fetten verhindert das Eindringen von Wasser: durch

das Fetten aber wird das Lcder, wie bereits oben be-

merkt, sehr viel wärmedurchlässiger. — Die Natur des

.Strumpfwerks und seine Herstellungsart hat grosse Be-

deutung für die Wanderung der Sehweissbestandtheile.

Baumwoll- und Leinenstriimpfe fangen den von der

Haut kommenden Sehweiss ab und halten ihu fest,

während die Wolle in ausnehmendem Maasse den

Sehweiss nach aussen wandern lässt. — Was die Frage

der Lüftung des Schuhwerks angeht, so ventiliren

Schnürschuhe am besten, Gummizug!tiefe] arn schlech-

testen. — R. hat dann noch speciell der Frage der

Rauhigkeit der Strumpfgewebe seine Aufmerksamkeit

zugewendet und für die Bestimmung dieser Eigenschaft

<-in besonderes Instrument construirt, welches er Rauh ig-

keitsmesser nennt und welches graphische Aufzeich-

nungen liefert. EineReihc der letzteren sind in besonderen

Tafeln abgedruckt. — Schlussbetrachtungen beschäftigen

sich mit dem Gefälle der Sohle und der Befestigung

des Schuhwerks. Der Fuss soll auf der geneigten Bahn

der Sohle nicht nach abwärts gleiten, weil sonst die

Zehen gedrückt werden. Das Abwärtsgleitcn wird ver-

mieden dvirch feste Fixirung des Fusses.

v. Lewaschew (3) hat im Rubner'schen Labo-

ratorium Untersuchungen über das Wärme leitungs-

vormögen des Leders angestellt, welche ihn zu fol-

genden Schlusssätzen führen:

1. Das Wärmeleitungsvermögeu des Leders hängt

von seinem speeifischen Gewicht ab.

2. Das Leder leitet die Wärme überhaupt schlecht

und steht nach seinem Leitungsvcrraögen (bei gleichem

speeifischen Gewicht) in einer Reihe mit wollenen Ge-

weben.
3. Die Durchnässung erhöht das Wärmeleitungs-

vermögeu des Leders erheblich.

4. Die Einfettung (Oclung) erhöht das Wärme-
leitungsvcrmögen des Leders erheblich weniger als die

Durchnässung.
5. Der Gehalt des Lcders an Fetten vermindert

und verzögert die Durchtränkung mit Wasser: dasselbe

Resultat ist auch auf anderen Wegen erreichbar. (Mi-

neralgnres Leder.)

6. Seiner Structur nach steht das Leder als Ge-

webe den Tuchgeweben am nächsten.

7. Im chemischen Sinne ist das Leder keine ein-

heitliche Verbindung, sondern eine eigentümliche Com-

bination vieler Stoffe anorganischer und organischer

Natur.

8. Nach ihrem speeifischen Gewicht und nach dem
Gehalt an Wasser. Fett. Stickstoff und mineralischen

Bestandteile» differiren die veischiedcnen Ledersorten

sehr bedeutend unter einander.

9. Die Ledersorten mit geringem speeifischen Ge-

wicht sind im Allgemeinen reicher au Wasser, Stick-

stoff und Aschebestandtheilen, während bei den Sorten

mit hohem speeifischen Gewicht der Fettgehalt über-

wiegt.

Rubncr (8) hat die physikalischen Eigenschaften

eines neuen, von der Firma Kurzhals u. Wellhausen

su Greiz hergestellten gemischten Gewebes unter-

sucht. Der Stoff besteht aus einer Art glatten Gewebes

von grösserer Maschenweite, als man sie bei anderen

Geweben findet. Die Maschenweite variirt bei verschie-

denen Marken. Die sich kreuzenden Fäden bestehen

aus einem Faden, combinirt aus Wolle und Leinen,

und einem Faden aus Baumwolle oder Seide, meist aus

Baumwolle. R. gelangt zu dem Urtheil, dass das neue

Gewebe einen sehr brauchbaren Stoff für den Winter,

besouders aber für die Sommerkleidung darstellt; nur

wird man an die Strapazirung der Stoffe nicht den

Maassstab legen dürfen, den man au Bauernleincn oder

Aehnliches zu legen gewöhnt ist.

5. Schiffe, Eisenbahnen und andere Transport-

mittel.

1) Beaumont, \V. M., Continental and British

vision tests for railway servants. A comparison. Bri-

tish medieal .lourn. Oct. 16. p. lOSö. — 2) Busley,
C, Die gesundheitlichen Einrichtungen der modernen
Dampfschiffe. Berlin. 32 Ss. Mit III Abbild. — 8)

Die gesundheitlichen Verhältnisse in d> r Handelsmarine
und auf den modernen Dampfschiffen. 21. Versammig.
des deutschen Vereins f. öffentl. Gesundheitspflege zu

Kiel. Sept. 189«. Deutsche Vicrteljahrsschr. t. öffentl.
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(iesundheitspflege. Bd. 29. S. 152. - 4) Görtz, Zur
Prüfung der Farbenblindheit specicll der Bahnbe-
diensteten. Münch, med. Wochcnschr. No. 8. S. 196.

— 5) (Jure. A. A. G., De geluidsignalen op de. spoor-

wegen en de gehoorseherpte der machinisten. II. Con-

ference internationale concernant des senices sanitaires

des chemin de fer et de la navigation. Wcekblad.
20. Nov. (Die Läutesignale auf den Eisenbahnen, und
die Hörschärfe der Maschinisten.) — 6) Schuh, E., Pro
und Contra. Eine hygienische Studie über das Rad-
fabren. 8. Wien. — 7) Snellen, H., La Determina-

tion quantitative du scns-chromatique. II. Conference

international concernant des Services sanitaires des che-

mins de fer et de la navigation. Weekblad. 23. Oct.

— 8) Stadelmanu. Zur Beurtheilung der nach Eisen-

hahnunfällen auftretenden Erkrankungen. Münch, med.
Wochenschr. No. 46. S. 1289. — 9) Stepp, Beitrag

zur Beurtheilung der nach Eisenbahnunfällen auftreten-

den Erkrankungen. Ebendas. No. 41. S. 1133. — 10)

Williams, C. II., Standards of form and color-vision

in railway scrvicc. Boston medical Journ. CXXXY1.
No. 23. p. 561.

In der 21. Versammlung des deutschen Vereins für

öffentliche Gesundheitspflege zu Kiel wurden die ge-

sundheitlichen Verhältnisse in der Handels-

marine und auf den moderneu Dampfschiffen

eiuer Besprechung unterzogen. Busley (3) stellte fol-

gende Schlusssätze auf:

1. Die moderne Technik ist im Stande, den hygie-

nischen Anforderungen au Bord von Dampfern in vollem

Umfange gerecht zu werden, wie die Einrichtungen der

neueren deutschen Kriegsschiffe und der grosseu deutschen

Schnelldampfer erkennen lassen; 2. die immer höher

gesteigerten Fahrgeschwindigkeiten der Dampfer be-

dingen grössere Maschinenanlagen und geringere Wasser-

verdrängungen, wodurch Raumbeschränkungen eintreten,

welche eine weise Abwägung der hygienischen Einrich-

tungen nötbig machen, wenn nicht auf Kriegsschiffen

der Gcfcchtswcrth und auf Handelsschiffen die Rentabi-

lität leiden soll; 3. in dem kommenden Jahrhundert

der Electricität werden sich die maschinellen Anlagen,

welche an Bord für die Erhaltung der Gesundheit ein-

gebaut werden müssen, schneller entwickeln und leichter

vervollkommnen lassen, als in dem zur Neige gehenden
Jahrhundert des Dampfes möglich war.

Uebcr denselben Gegenstand stellte Nocht als

Corrcfercnt folgende Schlusssätze auf:

1. Da die meisten Kauffahrteischiffe keinen Arzt

an Bord haben, und die Sterblichkeit an vermeidbaren

Krankheiten unter den Seeleuten verhältnissmässig gross

Ist, so ist es erforderlich, dass die Gesundheitsverhältnissc

an Bord der deutschen Schiffe während ihrerRcisen alsbald

nach ihrer Rückkehr in die Heimath regelmässig nach

einheitlichem Plane festgestellt und während des Aufent-

haltes der Schiffe im Hafen dauernd überwacht werden

;

2. die Ergebnisse dieser Ueberwachung sind an einer

Centralstelle zu sammeln und für die Weiterbildung

der bisher sehr dürftigen Bestimmungen über die Ge-

sundheitspflege an Bord der Handelsschiffe nutzbar zu

machen; 3. besonderes Interesse verdienen die Erkran-

kungen an Oelbcm Fieber und Tuberculose unter den
Mannschaften im Allgemeinen und die ungünstigen Ge-

sundheitsverhältnisse der Feuerleute an Bord; 4. die

Fortschritte der Technik für die Verbesserung der

Lebensbedingungen an Bord müssen in grösserem Maasse

als bisher auch den Mannschaften zu Hute kommen;
5. bei der Weiterbildung der sanitären Fürsorge für die

Mannschaften an Moni empfiehlt es sieh nicht, die Be-

stimmungen, wie in England, für alle Schiffe gleich-

mässig zu gestalten. Die Anforderungen sind vielmehr

nach der Grösse und Bestimmung der Schiffe ab-

zustufen.

Görtz (4) empfiehlt folgendes Verfahren zur

Prüfung auf Farbenblindheit speciell der Bahn-

bediensteteu, welches sich ihm seit 12 Jahren be-

währt hat und welches vor allem den Vortheil bietet,

dass das Ergebnis* der Untersuchung selbst sofort pro-

tocollarisch festgelegt wird. Dasselbe beruht einfach

daraui, dass dem Explorandcn eine Anzahl Farbstifte

vorgelegt werden, deren polirter Holzmantel stets genau

die Farbe des betr. Stiftes zeigt, und dass nun der zu

Untersuchende die Farbe jedes einzelneu Stiftes mit dem

betr. Stifte selbst auf ein weisses Blatt Papier eigen-

händig niederzuschreiben hat.

C». üesinfection.

1) Ahlfeld, Die Heisswasserdesinfection und ihr.-

Einführung in die allgemeine Praxis. Deutsche med,

Wochcnschr. No. 8. — 2) Aronson, IL, Ueber eine

neue Methode zur Dcsinfection von grösseren Räumen

mittels Formalin. Zeitschr. f. Hyg. Bd. 25. S. lf,8.

— 3) Bendix, Dr. Basslrcund's Dampf-Sterilisirapparat.

Wien. med. Presse. 1896. No. 20. Hyg. Rundschau.

S. 577. — 4) Benecke, F., Ueber das Chinosol. (Zu-

sammenfassende Uebersicht). Centralbl. f. Bad Bd. 3.

S. 65. — 5) Bolin, E., Ueber die Desinfectionsknft

des Sanatols. Hygienische Rundschau. No. 7. — 6)

Boso, F. J., Dcsinfection par les Vapeurs seches de

Fortnol. Nouveau dispositif permettant la dcsinfection

pratique ä Faide d'air ou de gaz secs satures de Form:',

n froid. Nouv. Montpell. med. 12. (Beschreibung eines

neuen Apparates zur Formaldehyd-Desinfection, Im

welchem die desinficireuden Dämpfe durch eine mit

der Hand in Bewegung gesetzte Pumpe ausgetrieben

werden.) — 7) Brussct, IL, Contribution ä Petude du

formol. Paris. 1896. 4. 63 pp. These. Hygier*.

Rundschau. S. 1195. — 8) Doty, A. H.. Dcsinfection

by Steam. Americ. Journ. August. — 9) Epstein.

F., Zur Frage der Alcoholdesinfectiou. Zeitschr. f. Hyg.

Bd. 24. S. 1. — 10) Permi, C, Persistenz» dei micro-

organismi verso gli acidi minerali ed organiei, TON
gli aleali, gli alcaloidi. lo joduro e Parsenito potassico.

Ann. d'ig. sper. vol. 7. p. 509. — II) Fürbringer
und Frey hau, Neue Untersuchungen über die Desin-

fection der Hände. Deutsche med. Wochcnschr. No. f>.

— 12) Galibert, E., De la dcsinfection pratique par

les vapeurs de formol. Montpellier. 1896. 42 pp.

These. Hyg. Rundschau. S. 1099. — 12) Gemünd,
W., Desinfectionsversuche mit der neuen Methode der

Fabrik Schering: Vergasung von Form.ilinpastillen im

Formaliudesinfector. Münch, med. Wochcnschr. Xo. 50.

S. 1439. — 14) Giovannini, S., Leb. das Desinfections

vermögen des Cbmosols. Deutsche med. Wochenschr

No. 37. — 15) Halban und Hlawaczek, Forma'.n

und Catgutstcrilisation. Wien. klin. Wochenschr. 189^.

No. 18. S. 347. nyg. Rundschau. 1898. S. 36. -

16) Hebert, A., Action de la nicotine sur quelques

bacteries. Par. 1896. 4. 41 pp. These. Hygien. Rundsd)

189S. p. 37. — 17) Hofmeister, Ueber Catgutstenl.

Beitr. z. klin. Chir. 1896. Bd.16. H.3. Ebendas. S.321.

18) Johnston, W., Notes on houschold dcsinfection by

Formaldehyde. Brit. med. journ. 25. Dec. p. 1S43

— 19) Iwan off, W. A., Zur Frage über da> Eiii-

dringen der Formalindämpfc in die organischen Ge-

webe. Centralbl. f. Bact. Bd. 22. No. 2. 3. S. 50. -

20) Klien, Sterilisationsapparat für Verbandmateria-

lien. Behälter zum Mitführen von sterilem Catgut und

Fil de Floreucc im geburtshülflichen Besteck. Münch

med. Wochenschr. No. 24. S. 642 — 21) Paul. Tb.,

und B. Krönig, Ueber das Verhalten der Bacteri'.-o

zu den chemischen Reagenticn. Zeitschrift f. phvsicil

Chemie. 1896. Bd. 21. — 22) Dieselben, Die che-

mischen Grundlagen der Lehre von der Giftwirkung j
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Desinfection. Zcitachr. f. Hygiene. Bd. 25. S. 1. —
23) Kronacher, Einige Bemerkungen über den Stc-

rilisationsapparat für Verbandmaterialien. Münch, med.
Wochenschritt. No. 30. Seite 839. — 24) Lion, A.,

Untersuchungen über den Keimgebalt und die Desin-
fection beuutzter Bücher. Diss. Würzburg. 8. 32 Ss.

Hyg. Rundschau. S. 319. — 25) Marx, E., Experi-

mentelle Untersuchungen über allgemeine Körperdesiii-

fection durch Actol (nach Crede). Centralbl. f. Bact.

Bd. 21. No. 15/16. S. 573. — 26) Mcssiter. A. F.,

Remarks and suggestions with regard to disinfection of

clothes by heat. The Lancet. 20. Novbr. p. 1305.
— 27) Mo Her, I., Ueber die Einwirkung des elec-

trischen Stromes auf Bacterien. Centralbl. f. Bactcr.

Bd. 3. S. 110. — 28) Novy, F. G„ Neue Apparate
zum Filtriren und Sterilisiren durch Dampf. Centralbl.

f. Bact. Bd. 23. No. 12/13. S. 337. — 29) Faul u.

Krönig, Bemerkungen zu der Abhandlung von Seheur-

len u. Spiro: Die gesetzmässigen Beziehungen zwischen
Lösungszastand und Wirkungswerth der Desinfcctions-

mittel. Münch, med. Wochenschr. No. 12. S. 304. —
30) Pfuhl, E., Untersuchungen über die Verwendbar-
keit des Formaldehydgases zur Desinfection grösserer

Räume (Fortsetzung.) Zeitschr. f. Hygiene. Bd. 24.

S. 289. — 81) Reik, H. 0. und W. T. Watson,
Apparatus for sterilizing instruments with Formalde-
hyde: experimcntal tests. John Hopkins Hosp. Bullet.

No. 81. p. 2G1. — 32) Riecke, E., Ueber die keim-
widrigen Eigenschaften des Ferrisulfats. Ztschr. f. Hvg.
Bd. 24. S. 303. — 83) Rosenberg, F., Ueber die

Wirkungen des Formaldchvds im Holzin und Steriform.

Ebenda*. Bd. 24. S. 488. — 34) Rüpp, T., Ueber
den Desinfectionswerth des in chemischen Kleidcrreini-

gungsanstalten verwendeten Benzins. Schweizer Cor-

respondenzbl. No. 19. S. 587. — 35) von Schab,
Beitrag zur Desinfection von Leihbibliotheksbüchern.

Centralb. f. Bacter. Bd. 21. No. 4. S. 141. — 3G)

Scheurlen, Die Bedeutung des Molekularzustandes

der wassergelösten Desinfectionsmittel für ihren Wir-
kungswerth. Arch. f. exp. Fath. u. Fharmac. Bd. 37.

Hft. 1. Hyg. Rundschau. S. 941. — 37) Derselbe.
Zur Kenntniss unserer Desinfectionsmethoden. Münch,
med. Wochenschr. No. 29. S. 811. — 88) Scheur-
len und Spiro, Die gesetzmässigen Beziehungen
zwischen Lösungszustand und Wirkungswerth der Des-

infectionsmittel. Ebendas. No. 4. — 39) Schmidt,
\V., Die Desiufectionskraft antiseptischer Streupulver

und Bemerkungen über die Fernwirkung des Jodoforms.

Centralbl. f. Bact. Bd. 22. No. 6/7. p. 171. — 40)

Sprague, E. K . Rapid disinfection with high percen-

tages of formaldehyd; researches conduced at the hygie-

nic laboratorv of the United States marine hospital Ser-

vice. Med. News. Dec. 11. p. 763. - 41) Strüver.
F., Bestimmung des für Desinfectionszwcckc mittelst

Lampen oder durch Formalin bezw. Holzin erzeugten

Formaldehyds. Zeitschr. f. Hygiene. Bd. 25. S. 357.
— 42) Sülzer, 0., Ueber den Desinfectionswerth

einiger Cresolpräparate. Diss. Güttingen. — 43) Va-
lagussa. F., II fumo di legna e la formaldeide gassosa

quali mezzi pratici per la disinfezione degli ambienti.

Ann. d'ig. sper. Vol. 7. p. 546. — 44) Weyland, J.,

Desinfectionswirkung und Eiweissfällung chemischer

Körper. Centralbl. f. Bact. Bd. 21. No. 20/21. S. 798.
— 45) Zacher, G., Der Desinfectionsofen von Vaillard

und Bcsson. Gesundheitsingenieur. No. 3.

Doty (8) giebt die ausführliche Beschreibung des

Dampfdesinfectionsapparates, welcher in dem

Desinfectionsdampfer „James A. Wadsworth" in der

Ncw-Yorker Quarantäne-Station in Gebrauch ist. Der-

selbe besteht aus einem liegenden Cylinder mit qua-

dratischem Querschnitt und doppelter Wand.

Krönig und Faul (21, 22) haben umfassende

Untersuchungen angestellt über die chemischen
J.br»*b«rieM der (exiutaleu MeJicm. 1B»7. IM. 1.

Grundlagen der Desin fectionslehre, mit be-

sonderer Berücksichtigung der neueren Theorien über

die electrolytische Dissociation in Salzlösungen. Die

Autoren gelangen zu den folgenden Schlussfolgerungen :

1. Vergleichende Untersuchungen über die Gift-

wirkung verschiedener Stoffe müssen mit äquimulecularen

Mengen angestellt werden.

2. Die Desintectionswirkung der Metallsalzlüsungen

hängt nicht allein von der Concentration des in der

Lösung befindlichen Metalls ab, sondern ist abhängig

von den speeifischen Eigenschaften der Salze und des

Lösungsmittels.

8. Lösungen von Mctallsalzen, in denen das Metall

Bestandteil eines complexen Ions und demnach die

Concentration der Metalliouen sehr geriug ist, des-

inticiren ausserordentlich wenig.

4. Die Wirkung eines Metallsalzcs hängt nicht nur

von der speeifischen Wirkung des Metallions, sondern

auch von der des Anions, bezw. des nicht dissoeiirten

Antheils ab.

5. Die Halogenverbinduugeu des Quecksilbers (incl.

der des Rhodans und Cyaus) wirken nach Maassgabe

ihres Dissociatiousgrades.

6. Die Desinfectionswirkung wässeriger Mercuri-

chloridlösungen werden durch Zusatz von Halogenver-

biuduugen der Metalle und von Salzsäure herabgesetzt.

Es ist wahrscheinlich, dass diese Verminderung der

Desinfectionskraft auf einer Rückdrängung der clectro-

lytischen Dissociation beruht.

7. Die E)esinfectionswirkung wässeriger Lösungen

von Mercurinitrat, Mercurisulfat und Mercuriacctat wird

durch massigen Zusatz von Natriumchlorid wesentlich

gesteigert.

8. Die Säuren desinficiren im Allgemeinen im Ver-

hältniss ihres electrolytischen Dissociationsgrades. d. h.

entsprechend der Concentration der in der Lösung ent-

haltenen Wasserstoffionen.

Den Anionen, bezw. den nicht dissoeiirten Molekeln

der Flusssäure, Salpetersäure und Triehloressigsäuro

kommt eine specifische Giftwirkung zu. Diese speci-

llsche Wirkung tritt mit steigender Verdünnung gegen-

über der Giftwirkting der Wasserstoff ionen zurück.

9. Die Basen Kalium-, Natrium-, Lithium-, Ammo-
niumhydroxyd desinficiren im Verhältnisse ihres Disso-

ciationsgrades, d. h. entsprechend der Concentration

der in der Lösung enthaltenen Hydroxylionen.

Die Wasserstoffionen sind für Milzbrandsporen und

in höherem Grade für den Staphylococeus pyogenes

aureus ein stärkeres Gift als die Hydroxylionen bei

gleicher Concentration.

10. Die Desinfectionswirkung der Halogene Chlor,

Brom, Jod nimmt entsprechend ihrem sonstigen che-

mischen Verhalten mit steigendem Atomgewicht ab.

11. Die Oxydationsmittel: Salpetersäure, Dichrom-

säure, Chlorsäure, Ucbersehwefelsäurc und Uebermaugan-

siiurc, wirken entsprechend ihrer Stellung in der für

Oxydationsmittel auf Grund ihres electrischeu Ver-

haltens aufgestellten Reihe. Das Chlor passt sich

dieser Reihenfolge nicht an, sondern übt eine sehr

starke specifische Wirkung aus.

12. Die Desinfectionswirkung verschiedener Oxyda-

tionsmittel wird durch Zusatz von Halogen Wassel stoff-

säuren fg. B. Kaliumpermanganat mit Salzsäure) be-

deutend gesteigert.

13. Die Angaben Scheurlen's. dass l'henollösun-

gen durch Zusatz von Salzen besser desinficiren. konnten

wir bestätigen. Eine eiuwandsfreie Erklärung für diese

Erscheinung Hess sich nach den bisher angestellten

Versuchen nicht geben.

14. Die bekannte Thatsache, dass die in absolutem

Acthylalcohol. Methylalcohol und Aethyläther gelösten

Körper fast ohne jede Wirkung auf Milzbrandsporen

sind, konnten wir bei den von uns geprüfton Lösungen

bestätigen.
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15. Die Desinfectionswirkung wässeriger Lösungen
von Silbernitrat und Mercurichlorid wird durch Zu9ati

von bestimmten Mengen von Aethylalcohol, Methyl-
alcohol und Aceton wesentlich gesteigert.

16. Die Desinfectionswirkung wässeriger Lösungen
ron Phenol und Formaldehyd nimmt mit jedem Zusatz

von Aethylalcohol und Methylalcohol ab.

17. In Bouillon, Gelatine, Körperflüssigkeiten u. s. w.

oder in wässerigen Lösungen, denen derartige Flüssig-

keiten zugesetzt sind, ist die desinficirende Wirkung
der Metallsalze im Allgemeinen geringer als in rein

wässerigen Lösungen. Es ist wahrscheinlich, dass diese

Abnahme der Desinfectionswirkung auf einer Verminde-
rung der Concentration der Metallionen in der Lösung
beruht.

18. Aus der bacterientödtenden Kraft eines Stoffes

einen Rückschluss auf «eine cntwickelungshemmende
Wirkung zu ziehen ist unzulässig.

19. Es ist wahrscheinlich, dass bei der Entwicke-
lungshemmung der electrolytische Dissooiationsgrad der

Metallsalze eine geringe Rolle spielt und dass es nur
auf die Concentration des Metalls in der Nährlösung
ankommt.

20. Zwischen Concentration und Giftwirkung der

Quecksilberchloridlösungen bestehen gewisse allgemeine

Gesetzmässigkeiten. Es ist wahrscheinlich, dass sich

ähnliche Beziehungen auch bei den Lösungen anderer
Stoffe finden lassen.

21. Die Giftwirkung der Metallsalze auf lebende
Pflanzenzellen steht in gewissen Beziehungen zum electro-

lytischen Dissociationsgrad.

Bei Versuchen, welche Strüver (41) im hygieni-

schen Institut« zu Jena über die Menge des mit Hülfe

von Lampen oder durch Verdampfung von Formalin

bezw. Holzin erzeugten Formaldehyds anstellte,

kommt er zu dem allgemeinen Ergebniss, dass diese Menge

procentisch eine relativ geringe ist. So werden z. B.

bei Gebrauch der Dieudonne'schen Lampe nur etwa

9 pCt. des Methylalcohols in Formaldehyd umge-

wandelt

E. Pfuhl (30) hat Untersuchungen angestellt über

die Verwendbarkeit des Formaldchydgases zur Des-

infection grösserer Räum e, welche ihn zu den

folgenden Ergebnissen führen:

Das Trillat'sche Verfahren ist bei Verwendung
von wirksamem Formochlorol zur Oberflächen-Desinfec-

tion geeignet, wie i. B. der Desinfection der Wände,
Decken und Fussböden von Krankenzimmern, sowie der

darin enthaltenen Bettstellen, Tische und Stühle. Von
den beiden von mir geprüften Sorten von Formochlorol

erwies sich nur eine als wirksam.

Man darf sich auf eine bestimmte Sorte Formalin
nur verlassen, wenn bei der Zimmerdesinfection Staph.

aur., an Seidenfädchen angetrocknet, von den Formal-
dehyddämpfen abgetödtet wird.

Denn wenn Staph. aur. vernichtet wird, geschieht

dies auch mit den anderen Infectionskeimen. die für

gewöhnlich noch bei der Wohuuugsdcsinfectiou in Be-
tracht kommen können, nämlich Typhusbacillen, Tu-
berkelbacillen. Diphtheriebacilleu. Cholerabacillen und
Streptococcen.

Zur Desinfection von Kleidern, Betten, Matratzen

und wollenen Decken ist nicht der Formaldehyd, son-

dern die Desinfection mit heissem Wasserdampfe iu be-

währten Apparaten zu empfehlen.

Aronson (2) beschreibt einen der chemischen

Fabrik Schering iu Berlin patontirten einfachen Apparat,

der es ermöglicht zur Desinfection von Wohn-
räumen ausreichende Mengen von Form aldehydgas

schnell zu entwickeln. In diesem Apparat wird zur

Entwicklung der Formaldehyddampfe der feste poly-

merisirte Formaldehyd (auch Trioiymethyleu genannt)

benutzt. Dieser Körper wird nicht in Pulverform, son-

dern in stark comprimirtem Zustande, in Pastillenform

verwandt. Jede dieser Pastillen wiegt 1 g. Das Wesen

des Apparates besteht darin, dass der feste polyme-

risirte Formal dehyd durch heisse Verbrennungsgase in

gasförmigen Formaldebyd übergeführt und die Ver-

brennungsgase mit dem Formaldehyddampf nachträglich

gemischt werden. Versuche über die Desinfection von

Wohnräumen, die A. nach diesem Verfahren anstellte,

fuhren ihn zu dem Ergebniss, dass es keine Methode

giebt, welche auch nur entfernt an Sicherheit und Ein-

fachheit mit dem beschriebenen Verfahren coneurriren

kann. Zur Erreichung eines sicheren Erfolges (Ab-

tödtung von Sporen) sind 2 g Pastillen auf je 1 cbm

erforderlich. In Uebereinstimmung mit den Ergebnissen

früherer Versuche andrer Autoren stellt A. fest, das»

die Penetrationskraft de« Formaldehyddampfes keine

sehr bedeutende ist.

Gemünd (13) bat im hygienischen Institut zu

München Versuche über Zimmerdesinfection mit

Hülfe der Vergasung von Paraformaldehydpastillen

nach dem Schering'sehcn Verfahren angestellt Er

kommt im Allgemeinen zu günstigen Ergebnissen. Bei

Benutzung von 2 g Pastillen pro cbm darf auf Tödtung

von Staphylococcen, Diphtheriebacillen, Typhusbacillen

und anderen leichter zu vernichtenden Infectionserregern

sicher gerechnet werden.

Bei Versuchen über die Frage der Alcohol-

desinfection, die bei Jadassohn in Breslau aus-

geführt wurden, kommt Epstein (9) zu folgenden

Ergebnissen:

1. Dem absoluten Alcohol kommt keine desinficirende

Kraft zu, wohl aber seinen Verdünnungen.
2. Ca. 60 proc. Alcohol desinficirt von den rein

Spirituosen Flüssigkeiten am besten; in bedeutend

höherer oder geringerer Concentration nimmt die De»-

infectionskraft ab.

3. Antiseptica, die in wässrigen Lösungen mehr

oder miuder wirksam sind, verlieren ihre desinficirende

Eigenschaft, wenn sie in hochprooentuirtem Alcohol

gelöst werdnn (Koch); dagegen wirken Sublimat.

Carbol, Lysol und Thymol in 50 procentiger spirituöser

Lösung besser desinficirend als (in gleicher Concentra-

tion) in Wasser gelöst.

Sülzer (42) bat im hygien. Institut zu Göttiugeu

Versuche angestellt über den Desinfectiouswerth einiger

Cresolpräparate (Solveol. Solutol).

Bolin (5) hat im hygien. Institut zu Halle a. S.

Versuche über die Desinfectionskraft des Sana-

tol s angestellt. Er findet, das» das Sanatol ein kräf-

tiges Desinfectionsmittel darstellt welches seiner stark

sauren Eigenschaften halber freilich nur für die Zweck«

der grobon Oberflächendesinfection oder für ähnlieh«

Aufgaben (Sputum, Faeces) Verwendung finden kann

Genau der gleiohe Erfolg lässt sich auch durch einfache

Gemischo von roher Carbolsäure und rober Schwefel-

säure ebenso leicht und sicher erzielen. Nach Angab«-

des Fabrikanten des Sanatols (Leonhardt's chem.-tech

nische Fabrik in Zwickau, Sachsen) soll im Sanatol
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die »wasserlösliche Form des Crcsol am vollständigsten

gegeben sein."

Entgegen Scheurlcn uud Spiro (Münch, med.

Wochenschr. N'o. 4), welche behaupteten, dass das

Quecksi lberaethylchlorid noch in einer Verdün-

nung von 1 : 10000 Milzbrandsporen im Moment der Be-

rührung abtödte, stellen Paul u. Krön ig (29) fest, dass

dieser Körper selbst in einer Concentration von 1 : 1500

erst nach 9 stündiger Einwirkung eine erkenn bareWirkung

auf Milzbrandsporen hat. Das Quecksilbcraethylchlorid

bildet also keine Ausnahme von der von den Verff.

(s. oben) gefundenen Gesetzmässigkeit, dass im Allge-

meinen Metalllösungen, in denen das Metall Bestand-

theil eines complexen Ions ist, nur eine äusserst

schwache Desinfectionswirkung ausüben.

Bei Versuchen über die keimwidrigen Eigen-

schaften des Ferrisulfats, welche Riecke (82)

im hygien. Institut zu Halle a. S. anstellte, fand sich,

dass der Torfmull durch den Zusatz von Ferrisulfat

eine erbebliche Steigerung seiner Desinfcctionskraft er-

fährt. Eine Mischung von 2 Gewichtstheilen Torfmull

mit 1 Gewichtstheil Ferrisulfat tödtet in Fäcalien ent-

haltene Typhus- und Cbolerakcime meist sofort, spätestens

uacb 2 Minuten sicher ab. Als ein sehr wesentlicher

und geradezu entscheidender Vortheil des Ferrisulfats

vor den .Säuren zur Erhöhung der Wirksamkeit des

Torfmulls muss aber der Umstand erscheinen, dass sich

das Ferrisulfat dem Mull in beliebigen Mengen zusetzen

lässt, während die Aufnahmefähigkeit des Torfes für

Sauren schon bei einer relativ niedrigen Grenze er-

schöpft ist. Der Preis des Ferrisulfat ist ein niedriger;

100 kg stellen sich auf ca. 5 Mark.

Kupp (34) hat Untersuchungen ange»tellt über

den Desinfections werth des in chemischen Kleider-

reiuigungsanstalten verwendeten Benzins. Es han-

delt sich hier um einen Körper, welcher durch fractio-

Dirte Destillation aus dem rohen Petroleum gewonnen

wird, zwischen 70 und 90° siedet, ein spec. Gewicht von

etwa 0,7 bat und hauptsächlich aus den Greuzkohlen-

wasserstoffen Hexan und Heptan besteht. R. fand,

dass Eitercoccen, Typhus-, Diphtherie-, Tuberkel-,

Milzbrand-, Cholerabacterien durch das Benzin bei der

in den Kleidcrreiuigungsanstalten üblichen Einwirkungs-

dauer nicht abgetödtet werden. Inficirtc Objecto sollten

also erst nach erfolgter rationeller Desinfcction der-

artigen Anstalten überwiesen werden.

[Dj urberg, W. , Desinfectionsversuche mit dem
Trillat'schcn Autoclaven. Svenska läkaresällskapets

förhandl. för den 30. Mars. p. 121-128. Hygiea.

LDL 6.

Verf. hat vergleichende Versuche mit dem oben-

genannten Apparate und dem E n gl u nd-S ti I Ic 'sehen

Kupferkessel, wo das Formoohlorol zum Aufkochen ge-

bracht worden ist, um dann unter gewöhnlichem Drucke
auszuströmen, angestellt. Das Resultat war, dass der

Autoclav mit halb so grosser Dosis wie in den Kessel-

kochungen ein mehr als doppelt so gutes Resultat als

diese geliefert hat. Die kurzen Versuche des Verf.

haben die anderswoher erschieneneu Behauptungen,

dass man iu dem Autoclav nebst dem Formochlorol ein

kräftiges, zuverlässiges und sehr bequemes Desinfections-

verfahren besitze, nur bestätigt.

A. Fr. FAlund (Stockholm).]
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7. Luft.

1) v. Böhmer, E., Oer Feuchtigkeitsgehalt der

Luft. Gesundheitsiugenieur. No. 14. — 2) Chancerei,
L., Influence hygiciiique des vegetaux sur lc climactat,

leur action speciale sur la malaria et la tuberculose.

Paris. 1896. 4. 88 pp. Th.se. Hyg. Rundschau.
S. 1123. — 3) Dclalivressc, L. Quelques recherches

sur les microorganismes de l'air dans les böpitaux de

Lille. Lille. 1896. 4. 49 pp. These. Ebeudas.

S. 995. — 4) Engler, C. uud W.Wild, Mittheilungen

über Ozon. Ber. d. Deutschen ehem. Gescllsch. Bd. 29.

No. 12. (Hyg. Rundschau. S. 451.) — 5) Die-
selben, Ueber die Trennung des Üzoiis von Wasser-
stoffsuperoxyd und den Nachweis von Ozon in der

Atmosphäre. Ber. d. Deutschen ehem. Gcsellsch.

Bd. 29. No. 12. (Hyg. Rundschau. S. 491.) - 6)

Flügge, C. Ueber Luftinfection. Zeitschr. f. Hvg.

Bd. 25. S. 179. — 7) Gerardin, A., Sur l'odeur'de

Paris. Societ. de med. publ. Revue d'Hygienc. p. 528.
— 8) Germano, E., Die Uebertragung von Infections-

krankheiten durch die Luft. 3. Mittheilung: Die Ueber-

tragung des Erysipels und der Pneumonie und anderer

Streptococcenkrankheiten durch die Luft. Zeitschr. f.

Hyg. Bd. 26. S. 66. — 9) Gr., 0., Fortschritte auf

dem Wege zur Russbeseitigung. Gesundheitsingenieur.

No. 16. — 10) Gricp, B., Die Feuchtigkeit der Luft.

Ebendas. No. 12, 21. — 11) Hanna, W., Ueber den
Kohlegehalt menschlicher Lungen. Arch. f. Hyg. Bd. 30.

S. 885. — 12) Kelsch und Simoniu, Notes sur le

rölc pathogenique des poussieres. Bull, de l'Ac. 40.

p. 260. (Auch Revue d'Hyg. p. 868.) - 13) Knight,
N. aud W. M. Blanchard, The absorption by watcr

of free and albuminoid ammonia under various condi-

tious. Medical Record. 2. X. p. 487. -™ 14) Leh-
mann, K. B., Die Bestimmung minimaler Schwcfel-

wasserstoffmengen in der Luft. Arch. f. Hyg. Bd. 30.

S. 262. — 15) v. Lewaschew, W„ Zur Kohlensäurc-

bestimmung der Luft. Hyg. Rundschau. No. 9. S. 433.
— 16) Müller, H., Ueber Kohlcnoxydvergiftung beim
Betriebe von Gasbadeöfen. Corr.-Bl. f. Schweiz. Aerzte.

S. 257. (Hyg. Rundschau. S. 735.) — 17) Nuss-
baum, Chr., Der Feuchtigkeitsgehalt der Luft. Ge-

sundheitsingenieur. No. 14. — 18) Rubner, M. und
v. Lewaschew, Ueber den Kinfluss der Feuchtigkeits-

schwankungen unbewegter Luft auf den Menschen
während körperlicher Ruhe. Arch. f. Hyg. Bd. 29.

S. 1.— 19) Troili-Petersson. G., Petterssoii-Palni-

qvist's Kohlensäureapparat modificirt für Ventilations-

untersuchungen. Zeitschr. f. Hyg. Bd. 26. S. 57. —
20) Wittlin, J., Ueber die Einwirkung der Sonnen-

strahlen auf den Keimgehalt des Strassenstaubes. Wien,

klin. Wochenschr. 1896. No. 52. — 21) Wolpcrt,
H., Ueber den Kinflussder Luftbewegung auf die Wasser-

dampf- und Kohlensäure-Abgabe des Menschen. Hyg.

Rundschau. No. 13. S. 641.

Rubner und v. Lewaschew (18) haben Unter-

suchungen angestellt über den Einfluss dcrFeuch-
tigkeitsschwankungeu unbewegter Luft auf

den Menschen während körperlicher Ruhe.

Namentlich kam es darauf an, die Grösse der Wasser-

dampfausscheidung durch Haut und Lungen bei

wechselnder Luftfeuchtigkeit zu ermitteln. Bei den ver-

schiedenen Versuchen, welche meist an einer eiuzeluen

bestimmten Versuchsperson (Mann) angestellt wurden,

wurde die Art der Ernährung, ferner die Art der Be-

kleidung immer in einer und derselben Weise herge-

stellt. Die Versuchsperson befand sieh während der

Versuche in dem grossen Respirationsupparat des

Berliner Hygienischen Instituts (Archiv für Hygiene,

Bd. 26). Ausser bei verschiedener Luftfeuchtigkeit
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wurde auch bei verschiedener Lufttemperatur unter-

sucht. Mit Hülfe besonderer Vorrichtungen gelang es,

sowohl vollkommen mit Feuchtigkeit gesättigte Luft,

wie auch ausserordentlich trockene Luft für die Ver-

suche zu erhalten. Die Ergebnisse waren die folgenden :

Bei niederer Temperatur (14—15°) erscheint trockene

Luft behaglicher als feuchte. Bei hoher Temperatur

(24—29°) empfindet man beim Wechseln von trockener

und feuchter Luft (genau die gleiche Temperatur vor-

ausgesetzt) die trockene Luft — ohne dass etwa sicht-

bare Schweisssecretion vorhanden zu sein braucht —
sofort kühler als feuchte Luft, eine Empfindung, die

sowohl von der Gesichtshaut ausgelöst wird, wie auch

bei der Athmuug unmittelbar sich geltend macht.

Diese thermischen Empfindungen sind nicht rasch vor-

übergehende, sondern anhaltende. Bei grosser Luft-

trockenheit wurden bei Bekleidung 24—29° C. durch-

aus gut ertragen. Sichtbarer Schweis« wurde etwa bei

29° C. und 22 pCt. relativer Feuchtigkeit erzeugt.

Gflgen&ber dem allgemeinen Wohlbefinden der Ver-

suchspersonen in trockener und hochwarmer Luft kamen
geringe Nebenwirkungen (gelegentliches Trockengefühl

der Augen und Nase, der Lippen, Kitzel im Halse und
Hustenreiz bei tiefen Einathmuugen) nicht sehr erheb-

lich in Betracht; jedenfalls überzeugten sich die

Autoren, dass die angeblichen Nachtheile trockener

Luft arg übertrieben sind. Ganz anders liegen die Ver-

hältnisse für die feuchte Luft. Schon die Temperatur

von 24° ist bei 96 pCt. relativer Feuchtigkeit auf die

Dauer unerträglich, ebenso auch bei 80 pCt. relativer

Feuchtigkeit. Die Personen hatten hochgradiges Bangig-

keitsgefühl, und solche Experimente Hessen sich nur bei

absoluter Körperruhe und grosser Selbstüberwindung

beendigen. Eine starke oder profuse Schweisssecretion

trat dabei nicht eiu. Erheblich wird die Athemfrequenz

beeinflusst. Die Zahl der Athemzüge nimmt in trockener

Luft ab und steigt in feuchter Luft. Was die Grösse

der Wasserdampfausscheidung angeht, so zeigte sich

dieselbe bei den ruhenden Versuchspersonen durchaus

abhängig von der relativen Feuchtigkeit der Luft: je

feuchter die Luft, desto geringer, je trockeuer die Luft,

desto bedeutender ist die Wasserdampfausscheiduug.

Im Uebrigen ist die Wasserdampfausscheidung um so

höher, je höher die Lufttemperatur. Das Minimum der

Wasserdampfausscheidung dürfte zwischen 13 und 20°

liegen.

H. Wolpert (21) hat im hygienischen Institut zu

Berlin Versuche angestellt über den Einfluss der

Luftbewegung auf die Wasserdampf- und
Kohlensäure- Abgabe des Menschen. Er kommt

zu den nachstehenden Schlüssen:

I. Die Wasserabgabe im Wind zeigt bei etwa 27°
ein Minimum, in stagnirender Luft bei 18—20°.

2. Die Wasscrabgabe in Wind lässt selbst bei 40°

noch kein Maximum erkennen, noch von 39 auf 40°

wird der Austieg der Curve immer steiler: die Wasser-
abgabc in stagnirender Luft erreicht ein Maximum bei

37—38", bei weiterem Temperaturanstieg hält sieh die

Abgabe auf gleicher Höhe.

3. Dii> Wasserabgabe in Wind ist bei niedrigen

Temperaturen bis etwa 20 rj unbedeutend gesteigert, aber

in ausgesprochener Weise, durchschnittlich um etwa

5 pCt. höher als in Windstille.

4. Die Wasserabgabe in Wind ist bei mittleren und

hohen Temperaturen von etwa 20—35° bedeutend herab-

gesetzt, bis auf die Hälfte und unter Umständen ein

Drittel des Werthes für Windstille.

5. Die Wasserabgabe in Wind ist bei sehr hohen

Temperaturen, von etwa 36° ab bedeutend gesteigert,

bis auf das Doppelte und mehr als das Doppelte des

Werthes für Windstille.

6. Luft von Körpertemperatur oder wärmer als der

Körper ist leichter und ungefährdeter bei Wind zu er-

tragen als bei Windstille: unter dem Einfluss der Luft-

bewegung wird die Gesammtwärmeproduction durch die

Entwärmung aus Wasserverdampfung reichlich gedeckt.

7. Das Gebiet der chemischen Wärmeregulation

wird durch den Aufenthalt in bewegter Luft um eine

Reihe von Graden aufwärts erweitert.

8. Bei Aufenthalt in bewegter Luft setzt die phy-

sikalische Wärmeregulation erst eine Reihe von Graden

höher ein und das Bereich, worin sie sich geordnet und

erfolgreich, unter Umständen lebensrettend bethätigt,

erstreckt sich eine Reihe von Temperaturgraden höher

aufwärts als bei Windstille.

9. Die Kohlcnsäureabgabc in Wind ist bei niedri-

gen Temperaturen bedeutend gesteigert, durchschnittlich

um mindestens 15 pCt. höher als bei Windstille; bei

mittleren und hohen Temperaturen gleich oder etwas

herabgesetzt; bei extrem hohen Temperaturen, um 40".

wieder bedeutend gesteigert, bis um fast 15 pCt. höber

als bei Windstille.

10. Die Wasserdampf- und Kohlensäureproduction

steigt oder sinkt in dem angegebenen Sinne mit Zu-

nahme der Windintensität, aber nicht proportional, son-

dern bei stärkcrem Wind wird die Zunahme oder Ab-

nahme geringer. Ein Wind von 8 m hat weit mehr

als die halbe Wirkung eines Windes von 16 m; und

schon ein Wind von 1 m und weniger, eine kaum wahr-

nehmbare Luftbewegung, beeinflusst die Wasser- und

Kohlensäureabgabe, besonders die Wasserabgabe bereits

in deutlicher Weise.

Als Hauptergebniss seiner Versuche betrachtet der

Autor den Nachweis, dass innerhalb der für körperliche

Ruhe in bewegter Luft practisch in Betracht kommen-

den Temperaturgrenzen, von etwa 20—35°, die Wasser-

verdampfung des Menschen durch den Aufenthalt im

Freien wesentlich herabgesetzt ist.

v. Lewaschew (15) beschreibt eine Modifieation

der Pcttenkofcr'scben Methode der Kohlen-

säurebestiramung, wie sie seit mehreren Jahren in

dem hygienischen Laboratorium der milit-medicinisehen

Academie zu St. Petersburg angewendet wird. Die

Methodo arbeitet mit grossen Flaschen und giebt gegen-

über der gewichtsanalytischen Bestimmung den gering-

sten Fehler. Sie wird als Dal ton- Pette nkof er-

Nagorsky'sche Methode bezeichnet und ist von Fub-

botin 1892 bereits beschrieben worden.

Troili-Petersson (19) giebt mehrere Modifica-

tionen des Pcttersson -Palmq vist'schen Appa-

rates zur Kohlensäurebestimmung an: 1. Appa-

rat für verschickte Luftproben, 2. tragbarer Apparat.

3. Apparat ohne Petroleumindex.

K. B. Lehmann (14) giebt zur Bestimmung
sehr kleiner HjS-Mengen in der Luft folgende

jodometrische Methode an i die Luft wird mit einer Ge-

schwindigkeit von 6 Litern in der halben Stunde mittelst

Aspirator durch 10 cem Vioo Normal-Jodlösuug geleitet

hinter der ein Gefäss mit 10 com Vioo Normal-Natrium

hypersulfidlösung eingeschaltet ist, um übergerissene
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Joddämpfe zu binden. Durch Titration der beiden

Flüssigkeiten kann hinterher die Menge des durch-

passirten Schwefelwasserstoffs bestimmt werden. — Auch

durch Bleipapier lassen sich kleine Schwefelwasserstoff-

mengen in der Luft feststellen: ein frisch mit Bleinitrat

getränktes Fliesspapicrstreifchen von 5 cm Länge und

•2 cm Breite wird in den Anfang einer Glasröhre von

30 cm Länge und 12 mm Weite geschoben. Ueber

dasselbe werden G Liter Luft in 30 Minuten geleitet.

Die Verfärbung des Papiers in gelblich, gelblich-braun

gestattet dann einen Schluss auf die Menge des vor-

handenen Schwefelwasserstoffs. L. findet, dass eine

Luft, die in 8 Liter genügend H«S enthält, um ein

Bleipapier beim Ueberleiten in der vorgeschriebenen

Weise blassgclblich - braun zu färben, etwa 1,4 bis

2 Millionstel Volume H2S enthält. Tritt eine kräftig

gelbbraune Farbe ein, so beträgt der Gcbalt etwa

3 Millionstel; eine dunkelbraune Farbe bedeutet etwa

5, eine schwarzbraune 8 und mehr Millionstel. Was

die Wirkung auf den Menschen angeht, so pflegen Con-

centrationen von 5—8 Millionstel auch von dem Che-

miker schon als recht unangenehm bezeichnet zu werden.

Knight und Blanchard (13) haben Untersu-

rbungen angestellt über die Absorption von freiem

und organischem Ammoniak durch Wasser
unter verschiedenen Bedingungen mit Rücksicht auf die

Krage der Reinigung der Luft von diesen Beimengungen.

Sie finden im Allgemeinen, dass dem Wasser, speciell dem

von Seen, Flüssen und anderen grossen Wasserbecken

eine bedeutende Rolle bei der Reinigung der Luft der

Umgegend zukommt

Germano (8) hat im hygienischen Institut zu

Bonn Versuche angestellt über die Uebertragung von

Infectionskrankheiten (Erysipel, Pneumonie etc.)

durch die Luft; namentlich wurde der Punkt be-

rücksichtigt, welcher sich auf die Bedingungen bezieht,

unter denen die resp. Microbien durch Trocknung ab-

getödtet werden.

Kelsch und Simon in (12) publiciren Unter-

suchungen über im Staube enthaltene pathogene

Organismen; das Material stammte zum Theil aus

den Räumen des Höpital des Genettes in Bordeaux,

zum Theil aus der Cavalleriecaserne de la Part-Dieu

daselbst

Wittlin (20) hat im bacteriologischen Institut

der Universität Bern Untersuchungen angestellt über

die Einwirkung der Sonnenstrahlen auf den

Keimgehalt des Strassenstaubes. Er kommt zu

dem Schlüsse, dass die Sonnenstrahlen auf die im

Strassenstaub befindlichen Bacterienarten in hobern

Grade schädigend einwirken. Das Berieseln des Strassen-

staubes wirkt hingegen bacterienvermehrend.

Die in der Lutt enthaltenen keimhaltigen

Partikel kommen ganz im Allgemeinen in zwei ver-

schiedenen Formen vor: als Stäube heu und als

Tröpfchen. Was die Möglichkeit der Entstehung von

keimhaltigen Tröpfchen angeht, so hat man bisher die

Anschauung gehabt dass gewöhnlich keine Möglichkeit

gegeben ist dass aus feuchtem Material sich keimhaltige

Partikel in die Luft erheben. Man war der Ansicht,

dass nur durch relativ grobe mechanische Kingriffe, bei

denen ein directes „Zerstäuben* des feuchten resp.

flüssigen keimhaltigen Materials hervorgebracht wird

(Brandung des Meeres, Wasserstürze, Springbrunnen),

Keime aus Flüssigkeiten in die Luft geführt werden

können. Durch neue umfassende Untersuchungen auf

diesem Gebiete, welche Flügge (G) publicirt hat. hat

sich die Nothwendigkeit ergeben, diese Anschauungen
zu moditiciren. Flügge hat gezeigt, dass schon sehr

geringe mechanische Kräfte dazu ausreichen, feinste

Tröpfchen, die durch die Luft weiter transportirt werden

können, zu bilden. Solche Tröpfchen entstehen z. B.

im geschlossenen Räume (d. h. bei ruhiger Luft) „bei

jedem Eingiessen einer Flüssigkeit in eine andere, beim

Auftreffen eines Tropfens oder eines Flüssigkcitsstrahles

auf feste oder flüssige Flächen, beim Hantiren mit

nasser Wäsche, beim Aufwaschen der Zimmer, nament-

lich aber auch beim Sprechen. Husten, Niesen etc."

Durch die sorgfältigen Versuche von Plügge ist weiter-

hin festgestellt worden, dass die allergeringsten Luft-

ströme, bis herunter zu 0,1 mm Geschwindigkeit pro

Secunde, im Stande sind, feinste keimhaltige Tröpfchen

fortzuführen. Feinste keimhaltige Stäubchen werden

noch durch Luftströme von 0,2—0,4 mm Geschwindig-

keit transportirt. Die in einem bewohnten Zimmer

spontan auftretenden Luftströme genügen also in allen

Fällen, um feinste keimhaltige schwebende Partikel

weiterzutragen. Was die Technik der Versuche angeht,

bei denen diese bedeutungsvollen Ergebnisse ermittelt

wurden, so sei hier nur soviel davon mitgetbeilt dass

Flügge den in Betracht kommenden Untersuchungs-

flüssigkeiten, aus denen sich die keimhaltigen Tröpfchen

event. zu bilden hatten, bestimmte Bacterien zusetzte,

welche in der Luft sonst nicht vorkommen, und die (in

ihren Colonien) ihrer Identität nach leicht erkennbar

sind. Die in die Luft übergegangenen Tröpfchen wurden

dann (an mehr oder weniger entfernter Stelle im Unter-

suchungsraum) auf geeigueteu Nährböden aufgefangeu,

auf denen weiterhin die genannten, leicht erkennbaren

Colonien aufgingen.

8. Wasser.

1) Abbott, A. C, The significance of pathogenic

spirilla in American surfacc waters, with a description

of one isolated from the Schuylkill River at Philadelphia.

Journ. of eip. med. Vol. L p. 419. 1896. Hyg. Rund-

schau, p. 950. — 2) Beissel.J., Allgemeine Brunnen-

diätetik. Anleitung zum Gebrauche von Trink- und
Badccurcn. gr. 8. Berlin. — 3) Bizzozero, ü.. Ueber

die Methoden der Wasser-Reinigung und die Vorurtheile

gegen das abgekochte Wasser. Wien. med. Presse.

No. 34—39. — 4) Blum er, G., Diseases which can

be directlv traced to contanitnated drinking water.

Albany Medical Annais. p. 121. — 5) Bolley, H. L.,

An apparatus for the baeteriological sampling of well

waters. Centralbl. f. Bact. Bd. 22. No. 10/11. p. 288.

(Or.-Mitth.) — 6) Bourneville. Assainisseraent des

villes. Projet de distribution d'eau de source pour la

ville de Royau. Le Progrös Medical. No. 25. p. 383.

— 7) Bre ville, R.. Les oaux potables. 8. Paris. —
8) Carpenter, T. B., Watcr Purification. Albany

Medical Annais. p. 141. - 9) Cheesman, T. M..

Common causes of the contamination of drinking water.

Digitized by Google



148 Ruhner und Günther, Gesusdheitspfleob und übertragbare Thierkrankheiten.

Ibid. p. 115. — 10) Currier, C. G., Water purifica-

tion hvgienically considered. The Medical News. 8. bis

27. NÖvbr. — 11) Di tt rieh, M., Das Wasser der

Heidelberger Wasserleitung in chemisch-geologischer und
bacteriologischer Beziehung. Ilab.-Schr. (S.-A.) gr. 8.

M. S Taf. Heidelberg. — 193 v. Donat, Hein Project

zur Entwässerung der poutinischen Sümpfe. Arch. f.

Schiffs- u. Tropenhyg. Bd. 1. H. 8. Hyg. Rundschau,

p. 815. — 18) Dunham, E. K., Methods of preventing
the pollution of water. Albany Medical Annals. p. 162.
— 14) Flinn, D.E., Remarks on rural water supplies

in lreland. Transact. Royal Acad. of Ireland. XIV.

p. 85G. — 15) Free man, R. G., Danger of the

dwnestic use, other than drinking, of contaminated
water. Albany Med. Ann. p. 135. — 16) Gärtner,
A., Die Dresdener Wasserfrage. Hyg. Rundsch. No. 2.

— 17) Derselbe, Die Hygiene des Trinkwassers.

Vortrag. Berlin. 82 Ss. — 18) Gotschlich, Rapport
de l'inspecteur sanitaire sur la question du filtrage ä

A lexandrie. Alexandrie. Hyg. Kundschau. S. 1181.
— 19) Grundwasscrversorgung mit besonderer Berück-
sichtigung der Enteisenung. 21. Versainmlg. d. dtsch.

Vereins f. öffentl. Gesundheitspflege zu Kiel. Septbr.

1896. Referenten: A. Thiem (Leipzig) u. B. Fischer
(Kiel). Deutsch. Vierteljahrsschr. f. öffentl. Gesuud-
heitspfl. Bd. 29. S. 8. — 20) Hammerl, H., Leber das
Vorkommen des Bacterium coli im Flusswasscr. Hvg.
Rundschau. S. 529. — 21) Hesse. F., Ueber die Ver-

wendung des Nähragars zu Wasseruntcrsuchuugcn.
Ccntralbl. f. Bact. Bd. 21. No. 24, 25. S. 982. — 22)
Holz, Das Trinkwasser von Metz und Umgebung.
Arch. f. Hyg. Bd. 28. S. 103. (Mit 1 Karte.) — 23)
Kabrhel, G., Baeteriologische und kritische Studien

über die Verunreinigung und Selbstreinigung der Flüsse.

Kbendas. Bd. 30. S. 32. — 24) Derselbe, Eine
Vervollkommnung des Filtrationseffeetcs bei der Ccutral-

liltration. Hyg. Rundsch. No. 10. — 25) The Lancet
Special Commission on the Metropolitan Water-Supply.
Lancet. p. 540ff. — 26) Laser, IL, Eine neue Con-
struetion von Grossfiltern. Ccntralbl. f. Bact. Bd. 22.

No. 18,19. S. 543. — 27) Mayer. "Ed., Die Reinigung
der Hamburger offenen Sandfilter. Gesundheitsingenieur.

No. 10. — 28) Derselbe, Die Reinigung der Ham-
burger offenen Sandfiltcr in der Frostzeit. Schilling"»

Journal für Gasbeleuchtung und Wasserversorgung.
No. 1. u. 2. Hyg. Rundsch. S. 995. — 29) Mutsch-
ier, L,, Das Aarcwasscr bei Bern. Ein Beitrag zur
Kenntniss der Selbstreinigung der Flüsse. Forschungs-
ber. über Nahrungsmittel, Hyg., forens. Chemie und
l'harm. 1896. 13. Hyg. Rundsch. S. 318. — 30) Ni

-

colle et Hebert, Note sur un echantillon de bacille

de Friedlaendcr isole dans la vase de la Seine. Ann.
de Tlnst. Pastcur. No. 1. p. 80. — 31) Pelc,.L und
F. Hueppc, Wasserversorgung in Prag uud in den
Vororten. Mit 1 Taf. und 8 Tabellen, üesterr. San.-

W. 1896. Beilage zu No. 86. Hyg. Rundsch. S. 396.
— 32) Pouch et, G. und E. Bonjean, CoDtribution
a l'analyse des eaux potables. I. Recherche generale
des bacteries pathogenes ou suspectes et des associations

dangereuses. Viruleuce. II. Recherche speciale du ba-
cille typhique et du bacille coli. Separation des dcu.x

especes. Virulence. Annales dllygiene. T. 37. — 33)
Dieselben, Coutribution a l'etude des eaux potables.

Ktude de la matirre organique des eaux potables.

Ibid. T. 38. — 84) Rondet, H., Note sur l'adultc-

ration des eaux potables de Curis-au-mont-d'or, et sur
les moyens d'y remedier. Lyon Medical. 3. Jan. p. 5.— 35) Schumburg, Ein neues Verfahres zur Her-
stellung keimfreieu Trinkwassers. Dt.scb. med. Wochen-
schrift. No. 10. Deutehe militärärztl. Zcitschr. No. 7.— 86) Derselbe, Zusatzbemerkungen zu meinem
„Verfahren zur Herstellung keimfreien Wassers". Dtsch.
med. Wochenschr. No. 25. — 37) Derselbe, Ein
neuer Apparat zur Virsendung von Wasserproben be-

hufs bacteriologischer Untersuchung. Ebenda*. No. 29.

— 88) Scheven, H., Das Wasserwerk der Stadt Lands-

berg a. d. W. Gesundheitsingenieur. No. 22. — 39)

Scofone, L., Esamc baetcriologico di ueve e ghiaccio.

Archivo per le scien«e mediche. No. 16. p. 487. —
40) Sedgwick, W. T., Discussion on papers on the

pollution of water. Albany Medical Annals. p. 212.

— 41) Sterilisation des eaux de riviere par l'ozone ä

Paris. Rev. internal, des falsiflc. T. 9. p. 141. Hyg.

Rundsch. S. 769. — 42) Strohmeyer, 0., Die Algen-

flora des Hamburger Wasserwerkes. 2 Thle. gr. 8.

Leipzig. — 43) Trcadwell, E. P., Chemische Unter-

suchung der Schwefeltherme von Baden (Ct. Aargau).

Aarau. 48 Ss. — 44) V allin, E., Les eaux d'alimen-

tation de la banlieu de Paris. Revue d'Hyg. T. 1. —
45) Voller, A., Das Grundwasser in Hamburg. Mit

Berücksichtigung der Luttfeuchtigkeit, der Niederschlags-

mengen etc. 5. Hfl. Imp.-4. 5 Taf. Hamburg. — 46)

Weise, W., Chemische und baeteriologische Beschaffen-

heit der öffentlichen Brunnen- und Wasserleitungen in

Plauen i. V. Diss. Leipzig. 29 Ss. Hyg. Rundsch.

S. 770. — 47) Wittlin, J., Baeteriologische Unter-

suchung der Mineralquellen der Schweiz. II. Thermen.

Die Thermalquellen in Ragaz-Pfäfers. Ctrbl. f. Bact.

Bd. 3. p. 400. — 48) Woll, K., Ueber die Färbst^-
bildung der fluorescirenden Bacterien des Dresdener

Elb- und Leitungswassers. Habilitationschrift. Dresden.

Auf der 21. Versammlung des deutschen Vereins

für öffentliche Gesundheitspflege zu Kiel im September

1896 wurde an der Hand der von A. Tb icme-Lcipzig

und B. Fischer- Kiel aufgestellten Thesen die Frage

der Grundwasserrersorgung mit besonderer

Berücksichtigung der En t eisen ung (19) behandelt.

In der Discussion stellten Stubben (Köln) und Meyer
(Hamburg) folgenden Antrag: „Die Versammlung nimmt

von den lehrreichen Vorträgen der Herren Referenten

dankend Kenntniss, sieht jedoch zur Zeit von einer ein-

gehenden Erörterung über die aufgestellten Schlusssätze

ab, um weitere Erfahrungen abzuwarten." Dieser An-

trag wurde von der Versammlung angenommen.

Kabrhel (24) vertritt an der Hand experimen-

teller Untersuchungen den Standpunkt, dass das Princip

der Combination der Sandfiltration des Wassers
mit der natürlichen Filtration in der Praxis zu

einem organischen Ganzen durchgeführt werden kann,

dass dasselbe bei einem verhältnissmassig geringen Auf-

wände einen ungewöhnlichen Pütrationseffect verbürgt,

somit gewiss alle bisher auf Vervollkommnung des

letzteren bei der Sandfiltratiou gemachten Vorschläge

überholt.

Schumburg (85) giebt ein neues Verfahren zur

Herstellung keim freien Trinkwassers an, welches

darauf beruht, dass dem Wasser pro Liter 0,06 g Brom

zugesetzt werden, und zwar in Form einer Brom-Brom-

kaliumlösung. Nach 5 Minuten langer Einwirkung wird

das überschüssige Brom durch 9 proc. Ammoniaklösung

zerstört. Das so erhaltene Wasser ist klar, der Geschmack

unterscheidet sich kaum von dem des ursprünglichen

Wassers.

In einer Nachschrift giebt Schumburg (36) an.

dass er jetzt zur Unschädlichmachung des überschüssigen

Broms eine Mischung von schwefligsaurem und kohlen-

saurem Natron nimmt.

Schumburg (87) giebt einen neuen Apparat ai»
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zur Versendung von Wasserproben bebufs bac-

teriologischer Untersuchung.

Pouch et und Bonjean (32, 33) geben die Re-

sultate ausgedehnter chemischer und bakteriologischer

Untersuchungen verunreinigter Trinkwasserproben nach

der im laboratoire du Comit«i consultativ d'hygienc

publique de France üblichen Methode.

ilammerl (20) findet, dass das Bacterium coli,

auch wenn es in ziemlich grosser Menge einem Fluss

zugeführt wird, unter Umständen auffallend rasch ver-

schwindet, so dass es in kleineren zur Untersuchung

genommenen Proben nicht mehr nachgewiesen werden

kann.

Kabrhel (23) publicirt bacteriologischc und

kritische Studien über die Verunreinigung und
Selbstreinigung der Flüsse, welche sich auf das

Moldau-Wasser bei Prag beziehen. Er kommt zu den

folgenden Schlüssen:

1. Die Keimzahl kann auf einem und demselben
Orte des Flusses hochgradig variiren und zwar im All-

gemeinen derart, dass sie beim Anwachsen des Fluss-

wassers grösser wird, während sie beim Abfallen des-

selben sich vermindert.

2. Die Ursacheu dieser Erscheinungen beruhen:
a) auf Veränderungen der Stromgeschwindigkeit

(veränderte Bedingungen für Sedimentation, für Licht-

einfluss u. a.)

b) auf Zutritt ron temporären verunreinigten Zu-
flüssen infolge von Niederschlägen, welche Gassen, Ca-
näle, Wirthschaftshöfe, Düngerhaufen abspülen. Die

temporären Zuflüsse können, was man bisher ausser

Acht gelassen hat, unter Umständen einen Fluss hoch-

gradig und mehr verunreinigen als die regelmässigen

unreinen Zuflüsse.

3. Im Hinblicke auf den letzterwähnten Umstand
sind in Bezug auf die Verunreinigungen eines Flusses
zu unterscheiden:

a) normale verunreinigende Zuflüsse (Abwässer der

Fabriken, duale),
b) temporäre unreine Zuflüsse (durch Niederschläge

bedingt).

4. Bei Beurtheilung der Verunreinigung eines

Flusses muss der Einfluss der abnormal wirkenden
Factoren ausgeschlossen werden. Dies ist der Fall,

wenn in einem regenfreien Zeitabschnitte der sinkende
Fluss sich in Beaug auf seinen Wasserstand dem so-

genannten Normal nähert. Die zu dieser Zeit consta-

tirte Verunreinigung heisse: normale Verunreinigung.

5. Die durch bacteriologischc Analysen während
Hochständen oder auch bei Tiefstand, aber zur Zeit des

beginnenden Anstieges oder zur Zeit localer Nieder-

schläge ohne Aufstieg gewonnenen Resultate sind für

die Beurtheilung der normalen Verunreinigung wcrthlos,

ja sie können zu groben Fehlern führen.

6. Die Temperatur übt an solchen Stellen des

Flusses, an welchen die Keimzahl niedrig ist, keinen

deutlichen Einfluss auf dieselbe aus. Au denjenigen

Stellen des Flusses hingegen, an welchen eine bedeu-

tende Verunreinigung mit organischen Stoffen wahrzu-
nehmen ist, ist die Zahl der Keime in hohem Maasse

von der Temperatur abhängig.

7. Bei Anschwellung eines Flusses können die

Unterschiede der Verunreinigung einzelner Orte, welche

bei dem Vergleiche der normalen Verunreinigung scharf

hervortreten, mehr oder weniger verschwinden, so, dass

auch der Einfluss der verunreinigenden Zuflüsse, resp.

der Einfluss der Selbstreinigung eines Flusses mehr
oder weniger verdeckt wird.

9. Boden.

1) Ampola, G. und E. Garino, Ueber Denitri-

fikation. Centralbl. f. Bact. Bd. 8. S. 809. — 2)

Hartleb, R. und A. Stutzer. Bemerkungen zu
der Mittheilung von Dr. W. Rullmann: .Ueber ein

Nitrosobacterium mit neuen Wuchsformen. * Ebenda«.
S. 621. — 8) Jensen, II., Das Verhältnis* der deui-

trificirenden Bacterien zu einig. Kohlenstoffverbindnngen.
Ebenda». S. G22. — 4) Kosch nieder, IL, Die Rein-
erhalfung bezw. Reinigung des Untergrundes und Ein-

richtung einer Bodenvcntilationsanlage. Gesundheits-
ingenieur. No. 14. — 5) Maze, Fixation de l'azote

libre par le bacille des nodosites des legumineuses.

Ann. de l'Iust. Pasteur. No. 1. p. 44. — 5)Rigler,
G. v., Ueber Selbstreinigung des Bodens. Arch. f. Hyg.
Bd. 30. S. 80. — 7) Rull mann, W., Ueber ein Ni-

trosobacterium mit neuen Wuchsformen. Centralbl. f.

Bact. Bd. 3. S. 228. — 8) Sewcrin, S, A., Zur
Frage über die Zersetzung von salpetcrsaureu Salzen
durch Bacterien. Ebendas. S. 504. — 9) Stutzer.
A., Bemerkungen zu vorstehender Arbeit über .das
Vertiältniss der denitrificirenden Bacterien zu einigen

Kohlenstoffverbindungcn." Ebendas. S. 698. — 10)

Stutzer, A. und R. Hartleb, Der Salpctcrpilz.

Ebeudas. S. 6. — 11) Thorne, R. T., Soil and cir-

cumstance in thoir control of pathogenic organisms.

Midland Medical Society. Oct. 21. Lancet. No. 6.

p. 1167. — 12) Wcisseubcrg, H., Studien über De-
nitrifikation. Archiv f. Hyg. Bd. 30. S. 274.

Weisse nberg (12) hat im hygienischen Institut

zu Würzburg Studien über Denitrification durch

Bacterien angestellt und gelangt zu folgenden Schluss-

sätzeu :

1. Gewisse Bacterien haben die Fähigkeit, bei

Mangel an freiem Sauerstoff aus NaNOj den O zu ent-

nehmen. Das hierbei frei werdende NaOH erhöht die

Alkalescenz des Nähnnediums, während der Stickstoff

als Gas cutweicht (Denitrification).

2. Von einigen Bacterien wird auch aus NaNÜ3

Stickstoff freigemacht. Dabei handelt es sich um zwei

durchaus verschiedene Vorgänge, um die Bildung von
Nitrit aus Nitrat, welche zahlreichen Microben zukommt
und und die eigentliche Denitrification.

3. Im Gegensatz zur eigentlichen Deuitrifieation

scheint die Bildung von Nitrit aus Nitrat nicht die

Folge einer directen Sauerstoffentnahme von Seiten der

Bacterienzelle zu sein.

4. Die von Burri und Stutzer beschriebene

Symbiose zwischen ihrem B. denitrif. I und B. coli

oder B. typhi besteht darin, dass eines der beiden

letzteren aus Nitrat Nitrit bildet und dieses von dem
ersteren denitrificirt wird.

h. Die Hemmung der Denitrification durch reich-

lichen Sauerstoffzutritt entspricht durchaus dem Wesen
des Vorganges. Säuren und Alkalieu wirken auf den

Vorgang an sich nicht ein. natürlich aber auf das Leben
und Wachsthum der betreffenden Bacterien.

10. Nahrungs- und Gcnussmittel.

a) Allgemeines.

1) Albu, A., Ueber den Einfluss verschiedener

Ernährungsweisen auf die Darmfäulniss. Deutsche med.
Wochenschr. No. 82. — 2) Bardet.G., Considerations

sur l'hygienc culinaire dans ses rapports avec la patho-

logie generale et le regime. Bull, de therap. T. 132.

p. 296. — 3) Derselbe, Hygiene culinaire. Des
boissons usuelless, cafe, eacao et chocolat. Le pain et

la patisserie. Ibid. T. 133. p. 13. 204. — 4) Der-
selbe, Hygiene alimentaire. Considerations snr 1'hygK-ne
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culinairc dans ses rapports avcc la pathologic generale

et Ic regime. Ibid. p. 97. — 5) Beckurts. Zinn-

haltige Conserven. Apoth.-Zeitung. Bd. II. S. 584.

Hyg. Rundschau. S. 929. — 6) Blauberg, M., Ueber
die Mineralbestandtheile der Säuglingsfäces bei natür-

licher und künstlicher Ernährung während der ersten

Lebcnswochc. Diss. Berlin. Arch. f. Hyg. Bd. 31.

S. 115. — 7) Cremer, M. und H. Neumayer, Ueber
Kothabgrcnzung. Zeitschr. f. Biol. Bd. 35. S. 391. —
8) Dcpaire, J. B., Recherche de l'etain dans les

matieres alimentäres. Rev. intern, des falsilic. Jahrg. 9.

p. 92. Hyg. Ruudschau. S. 519. — 9) Fermi, C,
La digcribilitä degli alimenti studiala in rapporto

airigienc. Giornalc dclla Reale Socictä Italiana d'Igienc.

p. 641 ff. — 10) Fischer, B., Jahresbericht des che-

mischen Untcrsuchungsamtcs der Stadt Breslau für die

Zeit vom 1. April 1895 bis 31. März 1896. Breslauer

Statistik. Bd. 17. H. 2. Hyg. Rundschau. S. 678.
— 11) Hammcrl, H., Kcrmauncr, F., Möller, J.

und W. Prausnitz, Untersuchungen über das Ver-

halten animalischer und vegetabilischer Nahrungsmittel
im Verdauungscanal. Zeitschr. f. Biologie. Bd. 85.

\Y. Prausnitz, Einleitung. S. 287: J. Möller, Die

Yegetabilien im menschlichen Kothe. S. 291; F. Ker-
mauner, Ueber die Ausscheidung von Fleisch in den
menschlichen Kxcrcmenten nebst einem Versuch zur

Bestimmung seiner Menge. S. 316; \V. Prausnitz,
Die chemische Zusammensetzung des Kothes bei ver-

schiedenartiger Ernährung. S. 335; H. Hammerl,
Die Bacterien der menschl. Fäces nach Aufnahme vege-

tabilischer und gemischter Nahrung. S. 355. — 12)

Jahresbericht über die Fortschritte in der Untersuchung
der Nahrungs- und Genussmittel. Hrsg. von Beckurts.
5. Jahrg. 1895. gr. 8. Höningen. — 13) Jahresver-

sammlung der schweizerischen analytischen Chemiker
in Genf am 21. u. 22. August 1896. Chem.-Zeituug.

Jahrg. 20. S. 703. Hyg. Rundschau. S. 930. — 14)

Kämmerer, Berieht der städtischen Untcrsuchungs-
anstalt für Nahrungs- und Gcnussmittel in Nürnberg
vom Jahre 1895. Chem -Zeitung. Jahrg. 20. S. 758.

Hyg. Rundschau. S. 929. — 15) König, J., Pro-

centische Zusammensetzung und Näbrgeldwerth der
menschlichen Nahrungsmittel. Graphisch dargestellt.

7. Aufl. Berlin. — 16) Kreis, U., Cantonales che-

misches Laboratorium der Stadt Basel. Bericht über
das Jahr 1895. Chem.-Ztg. Bd. 20. S. 545. Hyg.
Rundschau. S. 521. — 17) Krurnmacher, 0., Wie
beeinflusst die Vertheilung der Nahrung auf mehrere
Mahlzeiten die Eiweisszersetzung? Zeitschr. f. Biol.

Bd. 35. S. 481. — 18) Krummacher, 0. u. E. Voit,
Ein Beitrag zur Methode der Fettbestimmung. Ebeud.
Bd. 35. S. 555. — 19) Le plomb dans le menage.
Rev. intern, des falsific. Jahrg. 9. p. 141. Hyg. Rund-
schau. S. 466. — 20) Lehmann, K. B., Hygienische
Studien über Kupfer. V. Neue kritische Versuche über
quantitative Kupferbestimmung beim Vorhandensein ge-

ringer Mengen. Arch. f. Hyg. Bd. 30. S. 250. —
21) Derselbe, Hygienische Studien über Kupfer.
VI. Die Wirkung des Kupfers auf den Menschen. Eben-
daselbst. Bd. 31. S. 279. — 22) Derselbe, Einige
Beiträge zur Bestimmung und hygienischen Bedeutung
des Zinks. Ebendas. Bd. 28. S. 291. — 23) Lembke,
W., Weiterer Beitrag zur Bactericnflora des Darmes.
Ebendas. Bd. 29. S. 304. — 24) v. Lcyden, Hand-
buch der Ernährungstherapie und Diätetik. 1. Band.
1. Abth. Bearbeitet von E. v. Lcyden, J. Petersen,
M. Rubner, Fr. Müller, F. Klcmperer, 0. Lieb-
reich, Senator. Leipzig. 422 Ss. — 25) Ludwig,
Einfache Methoden für den Nachweis von Salicylsäurc

und von Borsäure in Nahrungs- und Genussmitteln.
Oesterr. San.-Wesen. 1896. No. 47. — 26) Nuttal,
<i. H. F. und H. Thierfelder, Thicrisches Leben ohne
Bacterien im Verdauungscanal. III. Mittheilung; Ver-
suche an Hühnern. Zeitschr. f. physiol. Chemie. Bd. 23.

S. 231. — 27) Schaffer, F., Cantonales chemisches

Laboratorium in Bern. Bericht über das Jahr 1895.

Chem.-Ztg. Bd. 20. S. 546. Hyg. Rundsch. S. 521.

— 28) Schmidt, A., Laboratorium des Canton»

Thurgau in Frauenfeld. Bericht über das Jahr 1895.

Chem -Ztg. Jahrg. 20. S. 547. Hyg. Rundsch. 1898

S. 44. — 29) Schulte, W., Städtisches Untersuchuogs-

amt für Nahrungsmittel, Genussmittcl und Gebrauchs-

gegenstände zu Bochum. Bericht über die Zeit vom
1. April 1895 bis 31. März 1896. Chem.-Ztg. Bd. 20.

S. 375. Hyg. Rundschau. S. 520. — 30) Serafini,

A., Ueber die Ernährung des italienischen Universitäts-

studenten, studirt in Padua. Arch. f. Hyg. Bd. 29.

S. 141. — 31) Vissmann, Relation of disturbanets

of the alimentary tract to kidney disease. The medi-

cal News. January 23. No. 4. — 32) Winternitz,
EL, Findet ein unmittelbarer Ucbcrgang von Nahrungs-

fetten in die Milch statt? Deutsche med. Wochenschr.

No. 30.

Nuttal und Thierfelder (26) haben ihre Unter-

tersuchungen über thierisches Leben ohne Bac-

terien im Verdauungscanal fortgesetzt, und zwar

an Hühnern. Leider zeigte es sich, dass beweisend«'

Versuche an diesem Thiermaterial nicht auszuführen

sind. Es scheint, dass schon innerhalb des Oviducts,

bevor und während die Bildung der Kalkschale erfolgt,

sich Bacterien auf der Schalenhaut festsetzen, die das

Hühnerei inficiren.

Blauberg (6) hat im hygienischen Institut zu Ber-

lin Untersuchungen über die Mineralbestandtheile

der Säuglingsfäces bei natürlicher und künst-

licher Ernährung während der ersten Lebens-

woche angestellt. Er findet, dass die Menge der Gr-

sammtmincralstoffe im Säuglingskoth eine höhere bei

Kuhmilchnahrung als bei Frauenmilchnahrung ist

Was die einzelnen Mineralstoffc anbetrifft, so weist der

Säuglingskoth bei Kuhmilchnahrung mehr Kalk-. Salz-

und Phosphorsäure, dagegen weniger Eisen auf, als bei

Frauenmilchnahrung. Wesentliche Unterschiede in

der chemischen Zusammensetzung finden sich übrigens

nicht.

Ueber die von Serafini (30) unter Mitwirkung

von Zagato ausgeführten Studien über die Ernäh-

rung des italienischen Universitätsstudenten

siehe das Referat in diesem Jahresbericht. 1896. Bd. I.

S. 460.

Lehmann (20. 21) publicirt im Verfolg seiner

früheren hygienischen Studien über Kupfer ex-

perimentelle (und literarische) Untersuchungen über die

Wirkungen des Kupfers auf den Menschen. Er

kommt hierbei zu folgenden Schlüssen:

1. Massive Dosen (ca. 30 g Kupfersalz = 7,5 g

Kupfer) können tödtlich werden. Sie wirken wie alle

Substanzen, die heftige Gastroenteritis machen. In

einer grossen Zahl von Fällen haben aber auch der-

artige grosse Dosen nicht zum Tode, sondern nur zu

ernstlicher Erkrankung geführt, die in 3—8 Tagen in

Genesung überging.

2. Vergiftungsversuche am Menschen mit unbe-

kannten Dosen sind nur für die Symptomatologie

brauchbar.

8. Es ist kein Fall in der Literatur bekannt, dass

Kupfermengen von 4—8 g Salz, also etwa 1—2 g

Kupfer, auf einmal genommen, einen Menschen getödtet

hätten. Wir sind vielmehr berechtigt, anzunehmen,

dass solche Dosen in der grösseren Zahl der Fälle nur

mässige Erkrankung hervorbringen. Im Allgemeinen
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-nid wir aber gerade über die Wirkung derartiger

lKvsen, die dem Selbstmörder zu klein, dem Mörder
wegen ihres Geschmacks zu gross sind, am schlech-

testen unterrichtet.

4. Einmalige Dosen von 1—2 g Kupfersalz, d. h.

u.25—0.5 g Kupfer pro Tag, haben bisher niemals

indere Störungen als Erbrechen und eventuell etwas

Durchfall hervorgerufen.

5. Dosen bis 120 mg Cu, d. h. 0,5 g Kupfersalz,

auf 1 oder 2 mal genommen, sind, besonders wenn sie

id Speisen genommen werden, of geradezu vollkommen
wirkungslos; höchstens erzeugen sie einmal Erbrechen.

6. Eine chronische Kupfervergiftung am Menschen
ist niemals experimentell beobachtet; es werden sowohl

Wochen lang Dosen von 100—200 mg. als Monate lang

Dosen von 30 mg und mehr wirkungslos ertragen.

7. Die verschwindend seltenen bisher bekannt ge-

wordenen entgegengesetzten Erfahrungen sind vorläufig

ungezwungen in das räthselhafte Gebiet der Idiosyn-

krasie zu verweisen und für weitere Schlüsse nicht

massgebend.

Lehmann (22) liefert Beiträge zur Bestimmung
und hygienischen Bedeutung des Zinks. Die

Versuche zeigen, dass die acute Gesundheitsschädlicb-

keit des Zinks jedenfalls nicht grösser, wahrscheinlich

noch ßeringer als die des Kupfers ist. Was im spe-

ciellen den Zinkgehalt der amerikanischen Ringäpfel

.ingeht, so vertritt L. die Meinung, dass dieser — oft

«cht hohe — Zinkgehalt in der Regel oder fast aus-

nahmslos weder acut noch chronisch schädlich ist. Ks

liegt aber speciell bei den amerikanischen Aepfeln nach

I.. gar kein Grund vor, den hohen Zinkgehalt zuzulassen;

„man gestatte allenfalls einen Minimalgchalt, wie er

vielleicht durch zinkhaltigen Boden bedingt sein könnte,

iwioge aber durch Confiscation stark zinkhaltiger

Waare die amerikanischen Fabrikanten zu etwas kunst-

gerechterer Herstellung ihres wohlschmeckenden Pro-

ducts/

b) Conservirungsmittel.

v. Asboth, A., Magnesiumsulfnt als Conser-

virungsmittel. Chem. Zeitg. Bd. 20. S. 496. (Hyg.
Rundsch. S. 790.)

c) Animalische Nahrungsmitttel.

a) Fleisch, Eier.

1) Beschlüsse der Conferenz der Delegirten der
deutschen Städte und der Vertreter der Landwirt-
schaft, des Viehhandels und des Fleischergewerbes.

Berlin, thierärztl. Wochenschr. 1896. No. 23. (Hyg.
Rundsch. S. 842.) — 2) Bofondi, E. u. G. Foschini,
Gli avvelenamenti per carni alimentär!. Contributo
alla casuistica dell' avvelenamento per molluschi.

Raccoglitore. Bd. 24. p. 313. — 3) Bricgcr und W.
Kempner, Beitrag zur Lehre von der Fleischvergiftung.

Dtsch. med. Wochenschr. No. 33. — 4) Cauchemez,
E , Les mesures sanitaires au marche aux bestiaux et

aux abattoires de la villette. Paris. 1896. 4°. 75 pp.
These, (Hyg. Rundsch. 1898. S. 33.) — 5) van
Ermengem, E, Ueber einen neuen anaeroben Ba-
cillus und seine Beziehungen zum Botulismus. Ztschr.

1. Hyg. Bd. 26. S. 1. — fi) Derselbe, Contribution

2 l'etude des intoxications aliraentaires. 8. Gaud. —
") Derselbe, Le botulisme et les intoxications ali-

mentaires. Revue d'Hygiene. p. 896. (Schlusssätze
aus dem Werke des Autors „Contribution ä l'etude des
intoxications alimentaires

a
. Paris und Gand.) — 8)

Esser und Schütz, Mittheilungen aus den amtlichen

Veterinär-Sanitätsberichten. Berichtsjahr 1895. Arch.

f. wiss. u. pract. Thierheilk. Bd. 22. lieft 4 und 5.

(Hyg. Rundsch. S. 843.) — 9) Fiore, G., Influenza

della cottura sulle carni iufette. Ann. d'ig. speriment.

Vol. 7. p. 20. — 10) Fischer, E., Drei Fälle von
Ptomatmpin- Vergiftung, verursacht durch den Genuss
von Krebsen. Petersb. med. Wocbschr. No. 49. S, 472.
— 11) Frank, 0., Eine Methode, Fleisch von Fett zu

befreien. Zeitschr. f. Biol. Bd. 35. S. 549. — 12)

Gautier, A., Les viandes alimentäres , freches et

congelces. Rev. d'Hygiene. p. 289. — 13) Günther,
C, Bacteriologischc Untersuchungen in einem Falle von
Fleischvergiftung. Arch. f. Hyg. Bd. 28. S. 146. —
13 a) Gutachten der technischen Deputation für das
Veterinärwesen und der wissenschaftlichen Deputation
für das Medicinalwcsen, betreffend die Vcrwerthung
des Fleisches finniger Rinder. Viertcljahrsschr. f. ger.

Med. u. öff. San.-Weseu. 3. Folge. Bd. XIV. Suppl.-

Heft. — 14) Hanna, W., Ueber den Chlornatrium-

gehalt von Eiern, welche in Kochsalzlösungen verschie-

dener Concentration aufbewahrt wurden. Arch. f. Hyg.
Bd. 30. S. 341. — 15) Hartlcb. R. u. A. Stutzer,
Das Vorkommen von Bacillus pseudanthracis im Fleisch-

futtermehl. Centralbl. f. Bact. Bd. 3. S. 81. — 16)

Husemann, Th., Vergiftung und Bacillenübertragung

durch Austern und deren medicinal-polizciliche Be-
deutung. Wiener med. Blätter. No. 24—28. — 17)

Kempner, W. und B. Pollak, Die Wirkung des

Botulismus-Toxins (Fleischgiftes) und seines speeifischen

Antitoxins auf die Nervenzellen. Dtsch. med. Wocbschr.
No. 32. — 18) Klein, E., Ein weiterer Beitrag über
den auaeroben pathogenen Bacillus enteritidis sporogenes.

Centralbl f. Bact. Bd. 22. No. 5. S. 113. — 19)

Derselbe, Ein fernerer Beitrag zur Kenntniss der

Verbreitung und der Biologie des Bacillus enteritidis

sporogenes. Ebcndas. No. 20/21. S. 577. — 20)

Krüger, Die Fleischvergiftung in Sielkeim (Ostpr.).

Zeitschr. f. Fleisch- und Milchhygiene. Bd. 7. No. 6.

(nyg. Rundsch. S. 1083.) — 21) Maurizio, A., Die
Pilzkrankheit der Fische und der Fischeier. (Zusammen-
fassende Uebersicht) Centralbl. f. Bacteriol. Bd. 22.

No. 14/15. S. 408. — 22) Melchers, Neisser Rinder-

finnenstatistik. Zeitschr. f. Fleisch- und Milchhvgiene.

Jahrg. 6. H. 11. (Hyg. Rundsch. S. 572.) - 28)

Milone, U., Composizione, valorc nutritivo ed assimi-

labilitä della carne muscolare dei pesci. Boll, della

Soc. di Natural, di Napoli. Vol. X. p. 311. part. I.

— 24) Möhlfeld, Die Ueberwachung des Flcisch-

handels auf dern Lande und in kleinen Städten und
die dazu erforderlichen Einrichtungen und Anordnungen
vom sanitätspolizeilichen Standpunkte aus. Vierteljahrs-

schrift f. gerichtl. Med. u. öfientl. San.-Wes. 3. Folge.

Bd. XIV. Suppl.-Heft. — 25) Niebcl, Tetanus und
Fleischgenuss. Zeitschr. f. Fleisch- u. Milchhvg. Jahr-

gang 7. H. 1. (Hyg. Rundsch. S. 784.) — 26") Oster-
tag, Untersuchungen über das Absterben der Rinder-

finnen im ausgeschlachteten und in Kühlräumen auf-

bewahrten Fleische. Ebendas. Bd. 7. No. 7. (Hvg.

Rundsch. S. 1089.) — 27) Reissmann, Ein Beitrag

zur Frage der Finnenabtödtung durch Kälte. Ebendas.

(Hyg. Rundsch. S. 1090.) — 28) Richard, E., Le
nouvel abattoir general de la rive gauche a Paris.

Revue d'Hygiene. p. 960. — 29) Rissling, Ein ein-

facher Thermostat für Finnenuntersuchungen und Mit-

theilung eines Versuches über die Lebensdauer der

Sehweinefinnen im frischen und gepökelten Fleisch.

Zeitschr. f. Fleisch- und Milchhvg. Jahrg. 6. Heft 8.

(Hyg. Rundsch. S. 413.) — 80) Sabatier, A., Du-
camp, A. et J.-M. Petit, Etüde des huitres de Cette,

au point de vue des microbes pathogencs. Compt. rend.

T. 125. No. 19. - 31) Scheef. Bericht über die in

Horb und Umgebung im Septbr. 1896 vorgekommenen
Erkrankungen nach Genuss von Leberwurst. Medic.

Correspbl. des Württomb. ärztl. Landesvereins, No. 43.

— 32) Schmal tz, Die Betriebsresultate der preussi-
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sehen Schlachthäuser im Jahre 1895 nach der im Mini-

sterium für Landwirtbschaft u. s. w. zusammengestellten
Tabelle. Berl. thieräxtl. Wochenschr. 1896. No. 49.

(Hyg. Rundsch. S. 1086.) — 88) Smolenski. P. 0.,

Das Fiscbfleisch in hygienischer Beziehung. Hvgien.
Rundsch. No. 89—84. — 34) Stiles, C. W.,* The
Country Slaughter-House as a factor in tbe spread of

disease. Med. and surg. Report, p. 827. — 35) Stör-
mer, R.. Welche Bedenken lassen sich gegen die Sitte

des Ausstopfens des geschlachteten Geflügels mit Papier

erheben? Vierteljahrsschr. f. gerichtl. Mcdicin u. offentl.

San.-Wesen. 8. Folge. Bd. 14. H. 2. - 36) Valiin,
E., De la cuisson des viandes. Revue critique. Revue
d'Hygiene. p. 800. — 8") Vibrans, Uebcr Margarine.

Dtsch. Land*. Presse. Jahrg. 22. No. 12. (Hvgien.

Rundsch. S. 575.) — 38) Voit, C. t., ücber die Be-
deutung des Fleischcxtractes als Nahrungsmittel und
als Genussmittel. Münch, med. Wochenschr. No. 9.

S. 219. — 39) Weh mer, C, Zur Bactcriologie und
Chemie der Häringslake. I. Ccntralbl. f. Bact. Bd. 8.

S. 209.

Mühlfeld (24) behandelt die Ucberwachung
des Flcischhandcls auf dem Lande und in

kleinen Städten uud die dazu erforderlichen Ein-

richtungen und Anordnungen vom sanitätspolizeilichen

Standpunkte aus. Er kommt zu folgenden Schlnss-

Sätzen

:

1. Die Ueberwachung des Fleischhandels auf dem
Lande und in kleinen Städten liegt in Nord-Deutsch-
land noch grösstenteils im Argen. Eine geregelte

Fleischcontrolc ist hier ein dringendes Bedürfniss.

2. Das vollkommenste Mittel zur sicheren L'cber-

wachung des innerhalb einer Gemeinde stattfindenden

Flcischhandcls ist zweifellos die Errichtung öffentlicher

Schlachthäuser und der damit verbundene unbedingte
Zwang, dass alle zur menschlichen Nahrung bestimmten
Thiere daselbst geschlachtet und sachverständlig unter-

sucht werden.

3. Da sich auch in kleinen Städten erfahrungs-

gemäss Schlachthäuser rentiren, ist hier ihre Errichtung

möglichst anzustreben. Bis zu welcher unteren Grenze

der Einwohnerzahl sich dies empfiehlt, lässt sich nicht

genau angeben, da sich dieses zum grössten Theil nach

den localen Verhältnissen richtet.

4. In dicht bevölkerten Gegenden, wo viele kleine

Ortschaften zusammenliegen, empfiehlt es sich, gemein-

schaftliche Schlachthäuser zu erbauen.

5. Es ist von grosser Bedeutung sowohl vom na-

tional-ökonomischen als auch vom sanitätspolizeilichen

Standpunkte aus, dass mit jedem Scblachthause eine

Freibank verbunden wird. Besonders für kleine Städte

eignet sich eine solche Einrichtung, da hier der Verbleib

des Fleisches besser überwacht werden kaun, als in

grossen Städten.

6. Die Leitung eines Schlachthauses ist einem
Thicrarzt zu übertragen. Wo in kleinen Orten die

Verhältnisse dies nicht gestatten, ist in jedem Fall ein

Thierarzt im Nebenanitc anzustellen, der die Unter-

suchung der Scblachttbiere auszuführen hat.

7. In Gegenden, wo es nicht möglich ist, Schlacht-

häuser zu errichten, sind Sachverständige anzustellen,

die jedes zum Genuss für Menschen bestimmte Schlacht-

thier vor und nach dem Schlachten zu untersuchen

haben.

8. Wo ein Thierarzt seinen Sitz hat, ist dieser in

erster Linie zur Wahrnehmung einer solcher Fleisch-

schau zu berufen. Wo dieses nicht möglich ist, sind

in ähnlicher Weise, wie dies bei der Trichinenschau

durchgeführt, empirische Fleisch besebauer anzustellen.

9. Die Ausbildung derselben hat an Schlachthöfen

unter thierärztlicher Leitung in mindestens sechswöchent-

lichen Cursen tu erfolgen. Am Schlüsse der Cursc bat

eine entsprechende Prüfung stattzufinden.

10. Jeder Fleischbeschauer ist für einen bestimmt

abgegrenzten Bezirk anzustellen, in dem er die ge-

sammte Fleischbeschau, auch Trichinenschau wahrzu-

nehmen hat. Die Anstellung hat durch den Landrath

auf Widerruf zu erfolgen. Zum Schutze gegen etwaigen

Widerstand der Schlächter ist ihnen die Eigenschaft

relativer Polizeibeamter zu verleihen.

11. Die empirischen Fleischbeschauer dürfen nur

bei gesunden Tbieren und besonders namhaft gemachten

Fällen von Erkrankung ein Entscheidungsrecht be-

sitzen. Für alle übrigen Krankheitsfälle, insbesondere

für alle Nothschlachtungen ist ihnen vorzuschreiben,

die Entscheidung des zuständigeu Thierarztes herbeizu-

führen. Nur wo schwere Verletzungen oder Geburts

hiudernisse bei vorher gesunden Thieren die Noth-

schlachtung bedingen, kann auch den empirischen

Fleischbeschauem Entscheidung zuerkannt werden, venu

die Schlachtung alsbald stattfindet

12. Um die Gewerbetreibenden vor Nachtbeil zu

schützen, müssen sie das Recht haben, gegen die Ent-

scheidung eines Fleischbeschauers Berufung einzulegen

und das Urtheil einer höheren Instanz anzurufen.

13. Die Fleischbescbauer haben von Zeit zu Zeit

unvermuthete Revisionen der Schlächtereien vorzu-

nehmen.
14. Die Controle der Fleischbescbauer ist theil

>

der Polizeibehörde, theils den Kreisphysikern zu über-

tragen. Ersterer sind regelmässig allmonatlich bei der

Gehaltsauszahlung die von den Fleischbeschauern zu

führenden Tagebücher und entsprechende Controlbücher

der Schlächter vorzulegen. Die Kreisphysiker haben

(gelegentlich ihrer Dienstreisen) die Fleischbeschauer.

soweit sie nicht Tbierärzte sind, unvermuthet zu revt-

diren und von Zeit zu Zeit nachzuprüfen.

15. Die weitesten Schichten des Volkes sind durch

Vorträge in landwirtschaftlichen Vereinen etc. über

die Bedeutung einer obligatorischen Fleiscbschau immer

mehr aufzuklären. So lassen sich am ehesten diese

Klassen für etwaige spätere gesetzgeberische Mass-

nahmen vorbereiten.

16. Es ist zu erwägen, ob nicht der weiteren Grün-

dung von Viehversicherungsgesellschaften vom Staate

aus Vorschub zu leisten ist, und ob dieselben nicht

Statuten aufstellen könnten, nach denen die Landwirthe

gezwungen wären, gegen etwaige Seuchen in ihren

Ställen geeignete Maassregeln zu ergreifen, event. mit

Beihülfe des Staates.

Richard (28) liefert eine ausführliche Beschrei-

bung des neuen allgemeinen Schlachthauses de la

rive gauche zu Paris.

Gauticr (12) macht in einem Artikel über das

zur Ernährung bestimmte Fleisch auf die Vor-

theile aufmerksam, welche die vielgeübte Methode der

Conservirung der verschiedensten Nahrungsmittel durch

Gefrierenlassen mit sich bringt. Derartige Conserven

halten sich fast unbegrenzt; in Fällen von Thierepi-

demien, im Kriegsfalle können sie die besten Dienste

leisten.

Smolenski (33) liefert an der Hand der vor-

liegenden Literatur eine ausführliche Studie über das

Fischfleisch in hygienischer Besiehung.

Milone (23) giebt in einer längeren Arbeit au»

führliche chemische Bestimmungen über die Zusammen-

setzung des Muskelfleisches der Pische.

Stör mer (85) tritt gegen dio Sitte des Aus-

stopfens des geschlachteten Geflügels mit
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l'apier, welche, in Rcrlin wenigstens, schon seit langer

Zeit besteht, auf. Gegen dieselbe lassen sich eine

pnie Reihe von sanitären Bedenken geltend machen.

C.v. Voit (88) spricht über das Flcischextract

alsNahrungs- und als Genussmittel; seine Aus-

'ührungen gipfeln in den folgenden Sätzen:

Das Fleischextract soll nicht nahrhaft, sondern nur

un Genussmittel sein; das Nahrhafte sollen die übrigen

Saasen liefern, zu welchen man das Extract hinzufügt

Diejenige Menge Extract (2,5—5 g), mit welcher man
die übrigen Speisen wohlschmeckend machen kann,

reicht als Genussmittel aus, während sie so gut wie

keinen Werth als Nahrungsmittel hat
Es hat demnach gar keineu Sinn, zu dem Flcisch-

eitract Nahrungsstoffe zuzumischen. Es wäre gerade

so tbi-richt als wollte man zu jeder Tasse Thec oder

Kaffee, welche ja auch keine Nahrangsstoff enthalten,

eioe Vesserspitze voll Fleischmehl hinzusetzen, um
diese Getränke nahrhaft zu machen, während mau doch

daru Milch oder Brod mit Butter, oder Eier, oder Fleisch

oder Speck geniesst. Nach allen dieseu Darlegungen

bleibt es nach wie vor das Beste, ja das einzig Rich-

tige, das Fleischextract unverändert, ohne Zusatz von

Nährstoffen, so zu lassen, wie es Liebig hingestellt

hat Es ist das Beste, es als reines Genussmittel zu

lassen und es nach Bedarf den die Nahrungsstoffe ent-

haltenden Speisen zuzufügen; die dem Extract zuge-

setzten Nahrungsstoffe können für gewöhnlich in viel

m geringer Menge beigemischt werden, so dass sie keine

in Betracht kommende Nährwirkung ausüben, und es

ist bei Zumischung von billigen Nahrungsstoffen, wie

i. B. von Leim, Fett oder Kohlehydraten die Controle

eine ungleich schwierigere und die Abgabe eines minder-

»erthigen Präparates leichter möglich.

Es bleibt jedoch unbenommen, dem Licbig'schen

Fleischextract auch andere Formen zu geben, als es

bisher gehabt hat, z. B. es in einer flüssigen Form dem
Publikum anzubieten und vielleicht auch noch mit an-

deren Genussmttteln zu verbinden.

Günther (13) stellte bacteriologische Unter-

suchungen au in einem Falle von Fleischver-

giftung. Der letztere entstammte einer Epidemie,

welche in der Provinz Posen im Frühjahr 1896 auftrat,

und die eine grosse Reibe von Personen (2fi—27 Fa-

milien angehörend) betraf, welche in Folge des Genusses

von Schweinefleisch, Wurst und Blat mit Leibschmerzen,

Erbrechen, Durchfall, grosser Mattigkeit und Schwäche

erkrankten. Eine Person, ein 47jähr. Knecht starb.

Mit Hülfe der Gelatineplattencultur wurdeu aus dem

Untersuchungsmaterial (Leichenteile und Fleischwaarcn)

eine grössere Reihe von Bactcricnstämmcn isolirt Der

wesentlicbstc Befund wurde ohne Zweifel repräsentirt

durch drei mit einander identische Stämme, welche aus

der Leber resp. Milz des Gestorbenen gewonnen wurden,

und deren Eigenschaften sie mit dem Bacillus enteritidis

von Gaertner identificiren Hess.

G. bat die Eigenschaften dieser Stämme speciell

auf ibr Gährungsrerniögen und dann auch auf ihr Ver-

halten gegen den Thicrkörper eingehend studirt Was
die pathogen :i Eigenschaften angeht, so zeigen sich

Mäuse und Meerschweinchen gegen subcutane Einver-

leibung sehr empfindlich; weniger empfänglich für die

Infection verhalten sich Kaninchen. Mäuse und Meer-

schweinchen lassen sich auch leicht vom Magen-Darm-

canal aus tödtlich inficiren. Die in den Darm einge-

führten Bacterien finden sich nach dem Tode in den

inneren Organen wieder. In den Fleischwaarenproben,

welche zum Theil allerdings erst am Tage nach dem
Tode des an der Fleischvergiftung Gestorbenen aus dem
betr. Schlächterladen entnommen worden waren, fand

sich die genannte Bactcrienart nicht vor.

Scheef (81) berichtet über eine Vergiftungs-
epidemie, die im September 1896 in Horb (Württem-

berg) nach Genuss von Leberwurst beobachtet wurde.

Es handelte sich um etwa 120— 150 Erkrankungen. Die

Symptome waren Leibschmerz. Kopfweh, Durchfall, Er-

brechen, Fieber, Mattigkeit Muskelschmerzen. Die

Krankheitsdauer betrug durchschnittlich eine Woche;

Todesfälle wurden nicht beobachtet Von Rembold
wurden in dem Wurstmaterial u. A. Bacterien gefunden,

welche dem Gärtner'achen Bacillus enteritidis nahe-

stehen.

Fischer (10) beschreibt drei Fälle von Ptom-
atropin-Vcrgiftung, verursacht durch den Genuss
von Krebsen. Die Fälle, welche alle in Genesung

ausgingen, zeigten Abgeschlagcuheit, Benommenheit,

Schwindel, Erbrechen, Sehstörungen, verursacht durch

Accomodationslähmung, Trockenheit der Schleimhäute,

Schluckbeschwerden, Stuhlverstopfung. Ueber chemische

und baeteriologisebe Untersuchung des giftigen Materials

ist nichts mitgetheilt

Bofondi und Foschini (2) berichten über zwei

Fälle von Vergiftungen nach Genuss von Tinten-
fischen. In dem einen Falle erfolgte der Tod 14 Stun-

den nach dem Genüsse unter schweren Collaps- und

Nervenerscheinungen (Mydriasis etc.). Der andere Fall

wurde geheilt

Sabatier, Ducamp und Petit (30) haben in

Anbetracht der Thatsache, dass bereits in einer Reihe

von Fällen der Genuss von Austern Abdominal-
typhus im Gefolge gehabt hat >n Cette (wo sich

Austernzüchtungen befinden) Cultur-Untersuchungen an-

gestellt bei denen als Aussaatmaterial Partikelchen aus

dem Körper resp. dem Darmcanal der Austern verwendet

wurden.

Es fanden sich gemeine Saprophyten, aber niemals

der Typhusbacillus oder das Bacterium coli. Künstlich

jn das Innere der Austern eingebrachte Typhusbacillen

oder Bacterium coli liessen sich 4 Tage später nicht

mehr im Körper des Thieres nachweisen.

Die Autoren fügen hinzu, dass die Auzahl der

jährlich in Cette vorkommenden Typhusfiillc die anderer

Städte mit entsprechender Bevölkerung nicht übersteigt

obgleich jährlich 2 Millionen Austern dort consnmirt

werden. ,

van Ermengem (5) untersuchte die Aetiologie

einer Fleisch vergiftungsepil ei nie, welche im

December 1895 in einem Dorfe im Hennegau, Ellctelles

genannt unter den Mitgliedern eines Musikvereins auf-

trat, die von einem rohen Schinken gegessen hatten.

Drei von den ca. 24 erkrankten Musikern starben. Die

Erkrankung trat etwa 20—36 Stunden nach der Mahl-

zeit auf. Es zeigten sich Verdauungsstörungen: Uebel-

keit, Eibrechen, colikartigeSchmcrzcn; Diarrhoe wurde
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selten beobachtet. Characteristische Erscheinungen

traten an den Augen auf. Die Erkrankten sahen un-

deutlich und doppelt, hatten starke Pupillenerweite-

rung: ferner wurde constant über brennenden Durst,

Trockenheit im Halse und Schlingbeschverden geklagt.

Die Athmungs- und Kreislaufsorgane erschienen nicht

besonders alterirt. Nur in den tödtlichen Fällen traten

intensive Störungen der Herzinnervation auf. Das Be-

wusstsein sowie die allgemeine Sensibilität blieben meist

intact. Die schwer Erkrankten klagten über allgemeine

Muskelschwäche. Der Verlauf der in Heilung über-

gehenden Fälle war ein langwieriger, erst nach 2 bis

3 Wochen besserten sich die Augensymptome. Bei

verschiedenen Kranken stellte sich das normale Sehen

erst nach 6—8 Monaten wieder ein. Characteristische

Veränderungen der Organe bei den letalen Fällen fanden

sich nicht; nur war auffallende Hyperämie der Nieren,

Leber, Hirnhäute u. s. w. vorhanden. In dem einen

Falle fand van E. in der Milz einen anaeroben Bacillus

(s. später). Der in Verdacht kommende Schinken zeigte

keine Fäulniss, aber scharfen ranzigen Geruch nach

verdorbener Butter. Die Consumenten gaben fast ein-

stimmig an, dass der Schinken einen schlechten Ge-

schmack gehabt habe; der Geruch ist ihnen jedoch nicht

aufgefallen. Er enthielt an zahlreichen Stellen Micro-

organismen, welche sich weiterhin als anaerobe sporen-

tragende Bacillen herausstellten. Der Verf. führt des

Näheren aus, dass die beobachteten Krankheitssymptome

dem Bilde des Botulismus entsprechen. Mit den

Schinkenresteu stellte van E. eine Reihe von Fütterungs-

versuchen bei Thieren an, welche folgendes Ergebniss

hatten

:

1. Es zeigte sich, dass der Schinken eine lösliche,

äusserst giftige Substanz enthielt, die bei verschiedenen
Thierarten, durch Aufnahme vom Magen aus, sowie
durch subcutane Injection u. s. w. characteristische Er-

scheinungen hervorruft, deren Aehnlichkeit mit dem
Botulismus nicht zu leugnen ist.

2. Die durch den Fleischgenuss erzeugten Stö-

rungen scheinen ausschliesslich ectogener Natur uud da-

durch das im Schinken präformirtc Gift bedingt zu sein.

Der Harn von zwei schwer erkrankten Personen
war wirkungslos bei Kaninchen u. s. w., ferner fehlten

jegliche speeifische Erscheinungen bei den Thieren,

welchen man hohe Dosen wässeriger Eitracte der ein-

zelnen Organe eines der Verstorbenen verabreichte.

Weder nach Aufnahme des Schinkenextractcs vom
Magen aus, noch bei Einführung ins Blut, Peritoneum,
unter die Haut u. s. w. konnte man in den thierischen

Organen (Leber, Nieren, Speicheldrüsen, Nervensystem
u. s. w.) eine weitere Production von giftigen Stoffen

feststellen.

3. Das Schinkengift ist von den Fäulnissproducten,
welche in einem der Schinken vorhanden waren, ganz
und gar verschieden. Das verfaulte Fleisch ist übrigens
vom Menschen und von Thieren ohne grössere Störung
genossen worden.

4. Durch seine sehr characteristische Wirkung,
seine sehr hohe Toxicität, seine geringe Resistenz gegen
Wärme, Licht u. s. w., seine Zersetzbarkeit durch Al-

kalien und manche Reagentien steht dieses Gift den
Bacterientoxinen sehr nahe.

Höchst wahrscheinlich ist es im Schinken, während
der Kinsalzungszeit, durch anaerobe Wucherung gewisser
specitischer Microorganismen entstanden.

Der oben bereits mehrfach erwähnte anaerobe Ba-

cillus fand sich in der Masse des Schinkens sehr un-

regelmässig vertheilt. An mehreren Stellen des Muskel-

fleisches und Speckes fehlte er total, im Speck war er

überhaupt sehr selten, im Knochenmark gar nicht vor

banden. Dieselbe Bacillenart wurde auch, wie oben

bereits erwähnt, aus der Milz eines der Verstorbenen

gezüchtet. Er ist ungefähr 4—9 p lang und 0,9 bis

1,2 dick, ist schwach eigeubeweglich, bildet Sporen,

verflüssigt die Nährgelatine, wächst am besten bei 20

bis 30° C, bei Temperaturen über 35° wächst er

schlecht; er färbt sich nach der Grantschen Methode

Der genannte Bacillus („Bacillus botulinus") bildet ein

speeifisches Gift. Im Organismus des Warmblüters findet

eine Vermehrung nicht statt.

Brieger und Kempner (3) publiciren chemische

Untersuchungen über das durch den van Ermen gem-

seben Bacillus botulinus gebildete speeifische Gift;

sie finden, dass dasselbe in seiner chemischen Consti-

tution dem Tetanus- und Diphtberiegift sehr nahe steht.

Kempner und Pollak (17) untersuchten die

bereits von Marinesco festgestellten Veränderungen

an den Zellen des Nervensystems von Thieren,

welche der Wirkung des van Ermengem'schcn Bo-

tulismus-Toxins ausgesetzt werden, und constatirten.

dass diese Degenerationen, wenn sie noch nicht zuweit

gediehen sind, dadurch rückgängig gemacht werden

können, dass die Thiere mit dem von Kempner auf

gefundenen speeifischen Botulismus-Antitoxin behandelt

werden.

ß) Milch.

1) Babcock, S. M. and H. L. Rüssel, Unorganized

ferments of milk : a new factor in the ripening of cheese.

Centralbl. f. Bact, Bd. 3. S. 615. (Orig.-Mittheil.) -
2) Baron, C, Ueber Verunreinigungen der Kuhmilch

und ihre Verhütung. Allg. med. Central-Zeitg. 18%.

No. 88. (Hyg. Rundschau. S. 574.) — 3)Bandouin,
F., Contribution a l'6tude de la contagion par le lait

et de le propbylaxie par le lait steril ise. Paris. 1895.

4. 106 pp. These. (Hyg. Rundschau. 1898. S. 34.) -
4) Baum und Seliger, Wird das dem Körper einver-

leibte Kupfer auch mit der Milch ausgeschieden und

wirkt derartige Milch schädlich, wenn sie genommen
wird? Archiv für wisscnschaftl. und pract. Thierheilk.

Bd. 22. Heft 3. (Hyg. Rundschau. S. 418.) — 5)

Boullangcr, Action des levures de biere sur le lait

Ann. de Plnst. Pasteur. No. 9. p. 720. — 6) Budin, P.,

L'alimentation par le lait. Ann. d'hyg. publ. T. 38.

L241.
— 7) Burri, R., Aromabildende Bacterien im

meuthaler Käse. Centralbl. f. Bact. Bd. 3. S. 609. —
8) Camerer und Söldner, Analysen der Frauenmilch,

Kuhmilch und Stutenmilch. Zeitschr. f. Biolog. 1896.

Bd. 33. S. 535. (Hyg. Rundschau. S. 1094.) — 9)

Conn, H. W., Butteraroraa. Centralbl. f. Bact. Bd. 3.

5. 177. (Orig.-Mittheil.) - 10) Cotton. S., Une fabi-

fication de lait peu connue. Lyon m6d. 34. — 11)

Freudenreich, E. v., Bacteriologische Untersuchungen
über den Kefir. Centralbl. für Bact. Bd. 3. S. 47. -
12) Derselbe, Ueber die Erreger der Reifung bei dem

Emmenthaler Käse. Ebendas. S. 231.1349. — 13) Der-
selbe und O.Jensen, Ueber den Einfluss des Natur-

labes auf die Reifung des Emmenthaler Käses. Ebendas.

S. 545. — 14) Hamburger, J., Die Gefrierpunktbe-

stimmung der Milch als Mittel zur Entdeckung und

quantitativen Bestimmung von Wasserzusatz. Molkerei-

Zeitung. 1896. No. 23. S. 273. (Hyg. Rundschan
S. 829.) — 15) Hart, E., A report on the influence
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ot milk in spreading zymotic disease. Brit. med. journ.

p. 1167. — 16) Holst, Ueber Kettencoccen und Euter-

entiüudung bei Kühen als Ursache acuter Magendarm-
ratarrhe bei Menschen. Festschrift für Prof. Heiberg.

Christiaoia. 1895. (Hyg. Rundschau. S. 417.) — 17)

Ktfersteiu, G., Ein neuer farbstoffbildcnder Micro-

coccus aus rother Milch. Centralbl. f. Bact. Bd. 21.

So. 5. S. 177. — 18) Ostcrtag, Zur Unterscheidung

r.ber von gekochter Milch. Zeitschr. für Fleisch- und
Milch-Hygiene. Jahrg. 7. Heft 1. (Hyg. Rundschau.

S. 789.) — 19) Rabinowitsch, L., Zur Frage des

Vorkommens von Tuberkelbacillen in der Marktbutter.

Deutsche med. Wocbenschr. No. 32. — 20) Roth, 0.,

l'eber die microscopische Untersuchung der Butter auf

Bacterien, insbesondere auf Tuberkelbacillen. Corresp.-

Blitt für Schweizer Aerzte. No. 18. S. 545. (Hyg.

Randschau. S. 1263.) — 21) Russell, H. L. and
Weimirl, J., The rise and fall of bacteria in Cheddar
cheese. Centralbl. f. Bact Bd. 3. S. 456. (Or.-Mitth.) —
??) Schlossmann, A., Ueber Art, Menge und Bedeu-

tung der stickstoffhaltigen Substanzen in der Frauen-

milch. Allg. med. Central-Zeitg. Jahrg. 65. No. 92.

Brg. Rundschau. S. 785.) - 23) Schütz, E., Ueber
das Verhalten der Gärtner'schen Fettmilch bei der

Magenverdauung. Wien. klin. Wocbenschr. 1896. No. 48.

— 24) Simoncini, G. B., Sul ralore nutritivo di al-

cuni pretesi succedanei del latte (farine lattee, cioeco-

latc al latte). Ann. d'ig. sper. Vol. 7. p. 50. — 25)

Sommer, L., Beiträge zur Kenntniss des Labferments
und seiner Wirkung. Arch. f. Hyg. Bd. 31. S. 819. —
26) Sonnen berger, Beitrage zur A Ätiologie und Pa-

thogenese der Verdauungsstörungen im frühen Kindes-

alter. Ueber Intoxicationen durch Milch. Münch, med.
Wocbenschr. No. 13. S. 835. — 27) Springfeld,
Die Ueberwachung des Verkehrs mit Milch in Berlin

an der Hand der Polizeiverordnung vom 6. Juli 1887.

(1892—1895.) Zeitschr. für Fleisch- und Milch-Hvg.
Jahrg. 6. Heft 11. (Hyg. Rundschau. S. 786.) — 28)
Valiin, E., Les compagnies laitieres de Stockholm et

d« Copenbague (Revue critique). Revue d'hyg. XIX.
p. 1. — 29) Vaudin, M. L., Sur la recherche du lait

cn Clements mineraui et en phosphates terreui. Aun.
de Hart, Pasteur. No. 6. p. 540. — SO) Derselbe,
Action du lait sur le carrain d'indigo. (Sur un nouveau
mode d'appreriation du lait.) Revue d'hygiene. XIX.

p. 688. — 31) Weigmann. H.. Zum „Butteraroma"
1

.

Centralbl. f. Bact. Bd. 3. S. 497.

Budin (6) theilt mit, dass Seitens des Muuicipal-

rathes von Paris im December 1896 eine Commission

eingesetzt worden ist zum Studium der Frage, wie sich

in Paris reine Milch zu billigem Preise produciren

resp. einführen lasse. Die Commission theitte sich in

3 Subcomrnissionen, deren erste sich mit der sanitären

Ueberwachung der Ställe, der Production und dem

Transport der Milch zu befassen hatte, deren zweite

die Frage der Stcrilisirung und Conservirung, deren

dritte den Verkauf und die Vertheilung der Milch zu

bearbeiten hatte. Es wurden unter Anderem systema-

tisch Milchproben, die von den Händlern entnommen

waren, chemisch untersucht, Stcrilisirungsverfabren (Er-

hitzung) ausprobirt, die Frage des Transportes studirt.

Ferner wurden folgende 2 Punkte einer Erwägung unter-

zogen: 1. Gründung einer Milchwirthschaftsschule,

2. einer Centraistation für Pasteurisirung und Stcrili-

sirung der Milch.

Vallin (28) liefert eine Schilderung der Milch

-

Versorgung in Stockholm und Kopenhagen.
Schütz (23) publicirt einige Versuche über das

Verhalten der Gärtner'schen Fett milch bei der

Magen Verdauung. Er findet, dass die Fettmilch

aus dem Magen, und zwar auch aus dem kranken Magen

schneller verschwindet als die Kuhmilch. Aus diesem

Grunde, sowie in Anbetracht des Umstandes, dass der

durch Verminderung des Caseingehaltcs bedingte Aus-

fall im Nährwerth der Fettmilch durch den reichlichen

Fettgehalt derselben corapensirt wird, hält Scb. die-

selbe für die Ernährung Magenkranker im Allgemeinen,

besonders aber an Ulcus ventriculi Leidende, ferner bei

ausschliesslicher Milchdiät, sowie auch zu Masteuren

besser geeignet als die gewöhnliche Kuhmilch; voraus-

gesetzt, dass sie bei reichlichem Genüsse nicht so leicht

Widerwillen erzeugt oder Störungen von Seiten des

Darmes hervorruft, wie diese.

Cotton (10) giebt zum Nachweis von Rohr-

zucker in der Milch, welcher der Milch gelegentlich,

um Fälschungen zu verdecken, zugesetzt wird, folgendes

Verfahren an: man setzt 10 cem der verdächtigen Milch

10 oem folgender Lösung zu: Ammoniummolybdat 20 g,

Salzsäure 100 cem, destillirtcs Wasser bis zum Volumen

von 1 Liter. Die Milch mit der zugesetzten Lösung

befindet sich in einem Reagensglas, welches in kaltes

Wasser eingestellt wird; das letztere wird allmälig er-

wärmt. Bei 80° ungefähr beginnt rohrzuckerhaltige

Milch sich allmälig intensiv blau zu färben. Normale

Milch, mit demselben Reagens versetzt, färbt sich bei

der Erhitzung ebenfalls blau, aber niemals so stark wie

robrzuckerhaltige Milch. Es ist deshalb stets ein Con-

trolversuch mit normaler Milch gleichzeitig auszuführen.

1 g Rohrzucker, 1 Liter Milch zugesetzt, bewirkt schon

eine sehr beträchtliche Differenz, welche den Zusatz zu

erkennen gestattet.

Vaudin (30) hat das zuerst von Duclaux an-

gegebene Verhalten der Milch gegen Indigo-

Carmin einem Studium unterzogen. Es handelte sich

im Allgemeinen um Folgendes: Fügt man Milch einige

Tropfen einer Lösung von Indigocarrain zu, um dadurch

der Flüssigkeit eine blassblaue Farbe zu ertheilen. so

bemerkt man, dass diese Färbung nach kurzer Zeit

wieder verschwunden ist. V. findet nun, dass bei

derselben Temperatur die Entfärbung um so schneller

vor sich geht, je älter die Milch ist. Er findet weiter,

dass die Färbung schon bei gewöhnlicher Temperatur

in wenigen Secundcn verschwindet, wenn in der Milch

pro Liter bereits einige Decigrammc Milchsäure gebildet

worden siiid. Aus diesen und anderen Versuchen

schliesst V. (in Übereinstimmung mit Duclaux), dass

die genannte Entfärbung hauptsächlich durch die Micro-

organismen der Milch bedingt wird. Der Autor em-

pfiehlt die genannte Rcaction zur Benutzung bei der

Beurtheilung der Verkaufsmilch, d. h. zur Unterschei-

dung frischer von älterer Milch. Man hat hierbei aber

die Temperaturen zu berücksichtigen. Unter 15° soll

die Milch 12 Stunden, zwischen 15 und 20° 8 Stunden,

über 20° 4 Stunden die Färbung behalten.

d) Vegetabilische Nahrungsmittel.

1) Conrad, E., Bacteriologische und chemische
Studien über Sauerkrautgährung. Arch. f. Hvg. Bd. 29.

S. 56. - 2) Eriksson, J., Zur Characteristik des Wcizen-
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biaunrostcs. Centralbl. f. Kact. Bd. 3. S. 245. —
3) Frank, Ueber die Ursachen der Kaxtoffelfäule.

Ebenda». Bd. 3. S. 13. — 4) Derselbe, Eine neue
Kartoffelkrankheit? Ebendas. Bd. 3. S. 403. — 5)

Heise, R., Untersuchung des Fettes von Garcinia in-

dica Choisv (sog. Kokumbutter). Arb. aus dem Kais.

Gesundheitsamt. Bd. 18. S. 802. — 6) Jacoangcli,
T. e A. Bonanni, L'alimentaziono colle paste alimen-

tär! di granturco e miste. Ann. d'ig. sper. Vol. 7.

p. 323. — 7) Lebbin, Ueber eine neue Methode zur

quantitativen Bestimmung der Rohfaser. Arch. f. Hyg.
Bd. 28. S. 212. — 8) Marpmann, G., Beiträge mr
microscopischen Untersuchung der Fruchtmarmelade.
Zeitschr. f. angewandte Microscopie. 1896. Bd. 2.

S. 97. (Hyg. Rundschau. S. 790.) — 9) Plagge und
Leb bin. Untersuchungen über das Soldatenbrot. H. 12

d. Verüffcntl. a. d. Geb. des Militär-Sanitätswesens.

Herausgegeben von der Med.-Abth. d. preuss. Kriegs-

ministeriums. (Hygien. Rundschau. S. 1264.) — 10)

Pouchet, Des empoissonnements causes par les Cham-
pignons. (Lecon.) Progr. med. p. 129. — 11) Rom-
berg, EL, Vom Nährwerth der verschiedenen Mehlsorten
einer modernen Roggenkunstmühle. Arch. f. Hvg.
Bd. 28. S. 244. — 12) Rosen, F., Anatomische Wand-
tafeln der vegetabilischen Nahruogs- und Genussmittel.

3. Lief. 5 färb. Taf. Mit Text gr. 8. Breslau. —
13) Sanguineti, Contribution ä Fetude de Famylo-
myces Rouiii, de la levure chinoise et des raoisissurcs

ferments de l'amidon. Ann. de FInst. Pasteur. No. 8.

p. 264. — 14) Scala, A., Le paste da minestra di

frumento, di granturco e miste di frumento e granturco.

Ann. d'ig. sper. Vol. 7. p. 815. — 15) Sch rakamp,
Ueber den sanitären Werth einiger Verunreinigungen
des Schwarzbrots. Zeitschr. f. Medicinalbearate. No. 3.

(Hyg. Rundschau. S. 464.) — 16) Stubenrath, Bei-

träge zur Frage von der Gesundheitsschädlichkeit von
Vaselin, Parafßnum liquidum und Mineralöl. Münch,
med. Wochenschr. No. 24. S. 639. — 17) Vedrödi,
V., Das Kupfer als Bestandtheil unserer Vegetabilien.

Chem.-Ztg. Jahrgang. 20. S. 399. (Hygienische Rund-
schau. S. 466.) — 18) Derselbe, Ueber die Me-
thode der quantitativen Bestimmung des Kupfers in

den Vegetabilien. Chem.-Ztg. Jahrgang. 20. S. 584.

(Hyg. Rundschau. S. 467.) — 19) Violetti, Du pain
colore artiflciellement. Rev. intern, des falsific. Jahrg. 9.

p. 77. (Hyg. Rundschau. S. 466.) — 20) Wehmer,
C. Untersuchungen über Kartoffelkrankheiten. Centralbl.

f. Bact. Bd. 8. S. 646. — 21) Weiss, H.. Ueber
Pilzvergiftung mit Augenmuskellähmung. Zeitschr. f.

klin. Med. Bd. 82. Suppl.-H.

Romberg (11) hat Untersuchungen angestellt

über den Nährwerth der verschiedenen Mebl-
sorten einer modernen Roggenkunstmühlc. Er

findet, dass-.

1. bei immer weiter getriebener Ausraahluug des
Korns die erhaltenen feingesiebten Mehle allmälig
schlechter ausgenutzt weiden;

2. der Aschegehalt eines Mehles das Criterium
seiner Güte ist;

3. Brot höheren Aschegehalt hat als das zu ihm
verwandte Mehl;

4. Kothabgrenzuugen mit Kohle unzuverlässig sind;

5. der Protein-, Fett- und Aschegehalt verschie-

dener Brodkothe, auf Trockensubstanz berechnet, in sehr
engen Grenzen schwankt;

6. Leute, die auch sonst viel Kohlehydrate, be-

sonders Brod geniessen. Brod besser ausnützen, als

solche, die vorwiegend Fleisch essen;

7. auch die feinste Vermahlung aus den Rindcn-
thcilcu des Korns kein genügendes Mehl liefern kann

;

8. feinstes Roggenniehl, gut verbacken, ein ebenso
ausnutzbares Brot liefert wie Weizenmehl,

9. die nach den bisher bekannten Versuchen schein-

bar schlechtere Ausnutzung des Roggenbrotes darauf

beruht, dass bei der Herstellung von Roggenmehl iu

der Regel nicht mit der Sorgfalt verfahren wird, wie

sie beim Weizenmehl seit längerer Zeit üblich ist

Leb bin (7) beschäftigt sich mit der Frage der

quantitativen Bestimmung der Roh faser, welche

er als werthvollen Punkt bei der Beurtheilung von

Mehlen erachtet. Er empfiehlt dazu die folgende

Methode -. 8—5 g Mehl oder Kleie werden. wenn'BÖthig,

soweit zerkleinert, dass das Ganze durch ein Sieb von

0,2 mm Maschenweite geht. Alsdann wird die Substanz

in einem geräumigen Becherglase mit 100 cem Wasser

fein verrührt, so dass keine Klümpcbcn vorhanden sind.

Das Gemisch wird erhitzt und eine halbe Stunde ge-

kocht damit die Stärke vollständig quillt und auch

die wasserlöslicben Bestandteile sich auflösen; daau

werden 50 cem Wasserstoffsuperoxyd, 20proc., zuge-

setzt uud noch 20 Minuten gekocht. Hierzu sind

während des Kochens 15 cem 5proc. Amoniaks in

kleinen Portionen von etwa I cem zuzugeben. Nack

vollendetem Zusatz ist das Kochen noch 20 Minuten

fortzusetzen, dann ist heiss durch ein gewogenes Filter

zu filtriren, mit siedendem Wasser auszuwaschen, zu

trocknen und zu wägen. Von dem Rückstand ist der

Aschegehalt in Abzug zu bringen. Bei sehr Stickstoff-

reichen Körpern ist auch der mit 6,25 multiplicirt*

Gehalt an Stickstoff vom Rückstände abzurechnen.

Conrad (1) hat im hygienischen Institut zu Würz-

burg bacteriologische und chemische Versuche über

Sauerkrautgährung angestellt bei welchen er m
den folgenden Ergebnissen gelangt ist:

1. Die Vergäbrung des Weisskrauts zum Sauer-

kraut bewirkt das „Baeterium brassicae acidae* (Leh-

mann und Conrad), ein naher Verwandter des Baete-

rium coli.

2. Beständig finden sich beim Gährungsproces»

noch zwei Hefearten: eine dem Saccbaromyces cererisiae

und eine dem Saccharomyces minor nahestehend.

3. Das Baeterium bildet im Weisskraut und auch

experimentell in Zuckcrlösungen eine Menge Säure,

welche bis zu einem gewissen Grade im Laufe der Zeit

zunimmt und dann constant bleibt. Die Baeterien

gehen dabei allmälig zu Grunde.

4. Aerob oder anaerob ist die Säurcbildung gleich,

die Temperatur beeinflusst die schnelle Steigerung der-

selben stark.

5. Die am meisten vorherrschende Säure ist die

optisch inaotive Aethylidenmilchsäure.

6. Die Baeterien bilden im Sauerkraut ausser der

Säure Gase und zwar ausser Kohlensäure und Wasser

stoff Methan, eine Eigenschaft welche von den nahe-

stehenden Arten bisher nicht bekannt ist.

7. Ausser durch die Fähigkeit Methan zu bilden,

unterscheidet sich das Baeterium nicht weiter von dem

in Frage kommenden Baeterium coli, dagegen von dem

nahestehenden Baeterium acidi lactici durch die Be-

weglichkeit und dadurch, dass es sich nach Gram'seber

Methode entfärbt.

8. Die Hefen sind an der Gährung betbeiligt der im
ihnen gelieferte Alcohol liefert höchstwahrscheinlich

das Material zur Esterbildung. Bei der Verjährung

von Zuckcruährböden mit Hefen und Baeterien zu

sammen bleibt der üble buttersäureartige Geruch d^r

älteren Rcinculturen des Bacteriums aus, die Gase sind

reicher an Kohlensäure, ärmer an Wasserstoff und

Methan.

9. Der Gesammtstickstoffgehalt des Weisskrauts ist
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k 40pCt. als Eiweiss, zu 60 pCt. in nicht eiweissartigen

>tkbtoffverbindungtn enthalten.

10. Zucker fehlt im vollständig vt-rgohrenen Sauer-

knut gänzlich, an seiue Stelle tritt der dem Zucker

entsprechende Säuregehalt.

Weiss (21) berichtet über einen Fall von Pilz -

Tergiftung; der 21jährige Patient hatte einige Löffel

roll frischbereiter Schwämme genossen, die ihm von

»einen Freunden aus dem Walde mitgebracht worden

wiren. Ks stellte sich acute Gastroenteritis mit allge-

meinen nervösen Symptomen, ferner Pulsbeschleuui-

guiif. Beschleunigung der Athmung, ferner eigentüm-

liche Augenstörungeu ein. Schon wenige Stunden nach

der Irritation des Digestionstractus wurden Pupillen-

-jilitation, Differenz der Pupillen, Parese der äusseren

Augenmuskeln beobachtet, die sich im Verlaufe von

( Tagen zur hochgradigen Parese fast sämmtlicher

äusseren wie auch der inneren Augenmuskeln steigerten.

W«se Augeumuskellähmung bestand nur wenige Tage,

um binnen weiterer 8 Tage allraälig zu verschwinden.

Ueber die Art der genossenen Pilze Hess sich nichts

ermitteln.

t) Genussmittel. Alcohol und alcoholisch'e

Geträn ke.

1) Abbott, A. C, The influence of acute alco-

holica on the normal vital resistance of rabbits to in-

fection. Journ. of exp. med. Vol. I. p. 447. 1896.

Hyg. Ruudscbau. S. 957.) — 2) Becker, H., Die
Keinbefe in der Wcinbereitung. Ceutralbl. für Bact.

Bd. 3. S. 667. 674. — 3) Behrens, J., Dasselbe.

Ebendas. S. 854. 671. (Zusammenfassende Ueber-
sicht.) — 4) Derselbe, Untersuchungen über den
Wurzelscbimmel der Reben. Ebendas. S. 584. — 5)

Brixi, L'., Ueber die Fäulnis9 der Rebentriebe, durch
Botrytis cinerea verursacht. Ebendas. S. 141. — 6)

Brown, A. J.. Fermentative power. An answer to

rriticism by M. E. Duclaux. Ebendas. S. 33. (Orig.

Mitth. — 7) Chonnaux-Dubisson, Contribution ä

l'etude de Palcoholisme en Normandie. Paris. 1896.

4. 41 pp. These. (Hyg. Rundschau. S. 1095.) —
>: Co IIa. J. E., Die Alcoholfrage und ihre Bedeutung
für den Arzt. Tberap. Monatshefte. Januar. — 9)

Li Corre, F., Contribution ä IVtude des accidents
du Tabagiame. Paris. 1895. 4. 68 pp. Ibid. (Hvg.
Rundschau. 1898. S. 35.) — 10) Deleardo, Contri-

bution ä l'etude de l'alcoolisme experimental. Ann. de
linst. Pasteur. No. 11. p. 837. — II) Delvalle,
L . Recberches chimique« et exp£rimentales sur la toxi-

eit« du genevre. Lille. 189G. 4. 75 pp. These.

Hyg. Rundschau. S. 1267.) — 12) Discussion sur
l'alcool et l'alcoolisme. Soci^te" de med. publ. Revue
d'Ryg. 1896. p. 1078. 1897. p. 183. — 13) Flade,
F... Wider den Trunk. Kurze Darstellung d. deutschen
Bewegung gegen den Missbrauch geistiger Getränke,
pr. 8. Dresden. — 14) Frey. H., Ueber den Einfluss

des Alcohols auf die Muskelermüdung. Mitth. a. Klin.

und med. Inst der Schweiz. Reihe 4. H l. (Hvg.
Rundschau. S. 1095.) — 15) Gautier, H.. Sur" le

dosage du bitartrate de potasse dans les vins. Compt.
rendus. T. 124. No. 6. p. 290. — 16) Hagedorn,
M.. Die schädlichen Einwirkungen des Tabaks und AI-
eohols einerseits und verkehrten Scbneuzens und
Niesens, sowie der Nasen- und Luftdouche andererseits

auf das Ohr bezw. auf die Nase. Samml. zwangloser
Abbandl. a. d. Gebiete der Nasen-. Ohren-, Mund- und
Halskrankheiten. 2. Jahrgang. Halle a. S. 82 Ss.

— 17) Henneber g, W., Beitr&go zur Kenntniss der

Essigbacterien. Centralbl. für Bact. Bd. 3. S. 223. -

18) Jörgen sen, Microorganismen der Gährungsindustrie.

4. Aufl. Berlin. — 19) Jörgensen, A., Ein histori-

sches Supplement zu Dr. J. Behrens' Abhandl.: „Die

Reinhefe in der Weinbereitung
-

. Centralbl. für Bact.

Bd. 3. S. 662. — 20) Joffroy, M. A., Des causes de

l'alcoolisme et des moyens de le combattre. Lec/in

faite ä l'asile Saintc-An'ne le 10 juin 1896. Gazette

hebdomadaire de medecine et chirurg. 1896. No. 94.

— 21) Joffroy und R. Serveaux, Mensuration de

la toxicite vraie de l'alcool ethylique. Symptomes de

l'intoxication aigue et de l'intoxication chronique par

l'alcool ethylique. Arch. de mdd. exp. et d'anat. path.

No. 4. p. 681. (Hyg. Rundschau. S. 1267.) — 22)

Kobert, R., Ueber den Kwass. Histor. Studien aus

d. pharmaceut. Inst, der Univ. Dorpat. Bd. 5. S. 100.

Halle a.S. (Hyg. Rdsch. S. 1096.) — 23) Leonidoff,
Chr., De l'absinthc: considerations generales sur sa

composition, ses effets physiologiques et toxiques. Etüde

particuliere de son action sur les fonetious de l'estomac.

Lille. 1896. 4. 104 pp. These. (Hvg. Rundschau.

5. 1268.) — 24) List, E, Ueber Malton weine und die

Stellungnahme der Wissenschat t zu denselbeu. Archiv

für Hyg. Bd. 29. S 96. — 25) Martens, Ueber die

Einwirkung des Alcoholmissbrauchs auf die Magcn-

thätigkeit. Münch, med. Woehenschr. No. 26. S. 707.

— 26) Moritz, J., Ergebnisse der Weinstatistik für

1895. Arb. a. d. Kaiserl. Ges.-A. Bd. 18. S. 307. —
27) Neu mann, M., Ueber die Beziehungen zwischen

Alcoholismus und Epilepsie. Strassburg i. E. — 28)

Peglion, V., Marciume radicale delle piantine di ta-

baeco censato della Thielavia basicola Zopf. Centralbl.

für Bact. Bd. 3. S. 580. (Orig.-Mitth.) - 29) Po-
lcnske, E., Chemische Untersuchung einer Cognac-

Esscnz. hergestellt von Dr. F. W. Mellinghoff in

Mühlheim a. d. Ruhr. Arb. aus dem Kaiserl. Ges.-A.

Bd. 13. S. 301. — 80) Riohard, E., Les cafcs de

temperance ä l'etranger. Revue d'Hygienc. No. 12.

p. 1041. (Vortrag, gehalten in der Societ.'- de med.

publ.: Discussion ebendaselbst p. 1107.) — 31) Schuh-
macher-Kopp. Zum Blausäuregehalt des Kirsch-

wassers. Chem. Zeitschr. Jahrg. 20. S. 143. (Hyg.

Rundschau. S. 465.) — 32) Seifert, W., Beiträge

zur Pbvsiologie und Morphologie der Essigsäurebaeterien.

Ccntraibl. für Bact. Bd. 8. S. 387. — 38) Valliu,

E.. La lutte contre l'alcoolisme. Revue d'Hyg. No. 10.

p. 857. — 34) Derselbe, La cirrhose des buveurs et

le piatrage des vins. Ibidem, p. 8S7. — 35) Volks-

wohl und Alcohol. Volkswohl, Organ des Centralvcr-

eins für das Wohl der arbeitenden Hassen. Herausg.

von V. Böhm er t in Dresden. Referat über die die

Alcoholfrage behandelnden Artikel im 1. Semester

189C. (Hygien. Rundschau. S. 149.) — 36) Wald-
schmidt, L'eber Trinkerheilanstalten. Berliner klin.

Woehenschr. No. 45. — 37) Wehberg, IL, Die Ent-

haltsamkeit von geistigen Getränken eine Consequenz
moderner Weltanschauung. Leipzig. 69 Ss. — 38)

Weiss, Der Theezoll. Soc. Praxis. No. 19. (Hygien.

Rundschau. S. 1096.) — 39) Will, H.. Einige Be-

obachtungen über die Lebensdauer getrockneter Hefe.

Centralblatt für Bact. Bd. 3. S. 17. — 40) Wort-
mann, J., Ueber Säureabnahme im Wein. Ebendas.

S. 96. — 41) Z ei dl er, A., Bemerkuug zu der Arbeit

von Dr. W. Henneberg: Beiträge zur Kenntniss der

Essigbacterien. Ebendas. S. 399.

Co IIa (8) spricht in einem im wissenschaftlichen

Verein der Aerzte zu Stettin gehaltenen Vortrage über

die Alcoholfrage und ihre Bedeutung für den

Arzt. Kr hält es für nothwendig. dass alle Aerzte der

Alcoholfrage das Interesse entgegenbringen, das sie ver-

dient. Je vertrauter die Aerzte mit ihr werden, desto

mehr wird die richtige Würdigung des Aleohols in's

Volk getragen werden. Von staatlichen Gesetzen ist
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nichts zu hoffen; sind aie auch willkommen, besonders

krasse Auswüchse zu beseitigen, das ITeil kann nur

kommen von einer Reform der Volksgewohnheiten : und

abgesehen von einem dringend nüthigen Gesetze über

die Versorgung der Trinker sind gesetzliche Verord-

nungen nicht anzustreben. Man nehme dem Volke den

Alcohol und man wird ihm Bildung, Gesittung, Wohl-

stand und Gesundheit iu höherem Maasse geben, als

es sie jetzt hat. Darin liegt der grosse Werth der Ent-

haltsamkeitsbcwegung, die auch bei uns in Deutschland

erfreuliche Fortschritte macht.

Waldsch mid t (86) beschäftigt sich in einem Vor-

trage, gehalten im Berliner Bezirksrerein des deutsch.

Vereins gegen Missbrauch geistiger Getränke, mit der

Frage der Trinkerheilanstalten. An der Hand

der vorliegenden Erfahrungen weist er nach, dass Trinker

geheilt werden können, dass sie, in geeignete für sie

eingerichtete Anstalten gebracht, einen Dauererfolg von

mindestens 85 pCt. aufweisen. Die Gründung von

Heilstätten für Alcoholisteu liegt also im Interesse von

Staat und Familie.

Valiin (33) giebt eine Darstellung des gegenwär-

tigen Standes der Alcohol bekämpfung in Frank-
reich.

Valiin (34) führt des Näheren vor, dass die An-

sicht von Laneereaux, nach welcher der Gips-

gehalt des Weines Lebercirrhose verursachen

kann, bis jetzt nur Hypothese ist, und dass darauf hin

jedenfalls zunächst sanitätspolizeiliche Maassregeln nicht

ergriffen werden dürfen.

Gautier (15) bestimmt das Kaliumbitartarat
im Wein auf folgende Weise: 100 cem des Weins

werden in eine conische 250 g-Flaschc eingefüllt: man
dampft auf etwa 15 cem ab und lässt die Flasche während
2—3 Tagen an einein kühlen Orte mit möglichst con-

stanter Temperatur stehen: daneben stellt man eine

Flasche, welche eine gesättigte wässrige Lösung von

Kaliumbitartarat enthält. Die abgedampfte Flüssigkeit

lässt ihren Ueberschuss von Weinstein ausfallen, die

Flüssigkeit selbst giesst man dann auf ein kleiucs Filter

und sammelt das Filtrat in einem in Zehntel Cubik-

centimeter eingetheilten Reagenzglas, um genau das

Volumen kennen zu lernen, bis zu welchem der Wein
abgedampft war. Dann wäscht man mehrere Male

durch Decantation die Weinsäurecrystallc mit der ge-

sättigten und filtrirten Weinsteinlösung, indem man
jedes Mal das Waschwasser auf das Filter giesst. Daun

endlich führt man das Filter in die conische Flasche

und giesst hier ein Volumen der gesättigten Weinstein-

lösung hinzu, welches eben so gross ist wie das, auf

welches die Flüssigkeit duroh Verdampfung eingeengt

war. Man fügt Wasser bis zum Volumen von circa

100 cem hinzu, löst unter Erwärmung, titrirt die Aci-

dität mit Hülfe einer Kalilösung, von der 100 cem 2 g
Weinstein entsprechen (Bert he lot und de Fleurieu).

Als Indicator verwendet man Phenolphtalein. Da die

Flüssigkeit, an welcher mau operirt, gefärbt ist, so ist

die Bestimmung der Endreaction etwas difficil: im All-

gemeinen sind die Schwierigkeiten aber hier nicht

grösser, als bei der Titration der Gesammtacidität des

Weines. Die so gefundene Zahl muss noch einer Cor-

rection unterworfen werden, da die Löslichkeit des Ka-

liumbitartarats in reinem Wasser grösser ist als in der

coraplexen Flüssigkeit, in welcher die Crystalle sich

ausgeschieden haben, uud da man diese letztere durch

ein gleiches Volumen von gesättigter wässriger LösuDg

ersetzt hat

List (24) beschäftigt sich mit der Frage der Stel-

lung, welche die Maltonweinc einnehmen; nach ihrer

Herstellungsweise und ihren Eigenschaften können die-

selben weder als Weine, noch als Kunstweiue oder

Biere oder Liqueure angesprochen werden. Sie unter-

scheiden sich von den weinähnlichen Producten da-

durch, dass sie nicht aus zuckerhaltigem Rohproduct

dargestellt werden. Maltonweine sind sehr concen-

trirte Gährungsproducte aus Gerstenmalz weinähnliche:.

Charactcrs, deren resp. Extract- und Alcoholgehalt den-

jenigen der Tokayer- und Sherryweine gleichkommt

Als Genussmittel von weinähnlichem Charactcr finden

also auch die §§ 1,2, 6 des Gesetzes vom 20. April 1892.

den Verkehr mit Wein, weinhaltigen und weinähnlicheij

Getränken betreffend, sinngemässe Anwendung auf die

selben. Was die Beurtheilung der Qualitication der

Maltonweine zu Medicinalweinen angeht, so können und

müssen zur Zeit allein jene practischen Erfahrungen

massgebend sein, welche in Spitälern und in der Privat

praiis von ärztlicher Seite gesammelt wurden, und dir

übereinstimmend dahin lauten, dass sich die Malton-

als frei von allen unangenehmen Nebenwirkungen

zeigten und alle Eigenschaften haben, die man toij

einem anregenden und stärkenden Alcoholicum verlanpen

muss. Das aber deckt sich mit den Ansprüchen, welch-

wir an einen „Medicinalwein" zur Zeit machen können.

1 1 . Infectionskrankheiten

.

a) Allgemeines.

1) Auslagen des Staatssschatzes für Maassnahruei.

gegen Infectionskrankheiten im Jahre 1895. OesUrr.

San.-W. 1896. No. 48. (Hyg. Rundschau. S. 941.

— 2) Balch, L., The quarautiue, isolation and care

of contagious diseases. Albany Mcdical Annais. No &
— 3) Biggs, H. M., Prevcnlivc medicine in the citv

of New York. Med. News. Sept. 11. p. 321. Brit

med. Journ. p. 629. — 4) Bosc, F.-J., Des bases <t

la prophylaxie. Sur les mesures d'hygiene publique

contre les maladies infectieuses et en particulier de Ii

preservation individuelle au moyen d'inoculatioos <k

virus, de toxines, de seYums. Nouvcau Montpellier

m6dical. No. 82. — 5) Breitenstein, A., Beitrag

zur Kenntniss der Wirkung kühler Bäder auf den Krei>

lauf Gesunder und Fieberkranker. Arch. f. cxp. Patfc

u. Pharm. Bd. 37. (Hyg. Rundschau. S. 463.) — 6)

Cameron, C. A., On the isolation of fever patieots

Transact. Royal Ac. of Ireland. XIV. p. 18. — 7

Chapin, H. D., The prevention of the spread of c>n

tagious diseases. Med. News. Jan. 30. p. 136. — S

Colliugridge, W., The Milroy lectures on quaran

tine. Delivered at the Royal College of Physicians >•

London. The Lancet. March 13. — 9) Däubler, K.

Tropenkrankheiten. Bibliothek medicinischer Wisser

schaften. I. Interne Medicin und Kinderkrankheit«
Bd. III. (Hyg. Rundschau. S. 310.) — 10) Fi sc hl, t.

Ueber den Einfluss der Abkühlung auf die Dispositim
zur Infection. Prag. med. Wochenschr. No. 5 und &

(Hyg. Rundschau. S. 498.) - 11) Gerland, 0., Die
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Rekämpfung und Verhütung der Seuchen in Hildes-

Ifim. Hy«. Rundsch. No. 1. S. 1. — 12) Ham-
burger, H. J., Ueber den heilsamen Einfluss von ve-

>er Stauung und Entzündung im Kampf des Orga-

smus gegen Microben. Deutsche med. Wochenschr.

No. 49. — 13) Kondratieff, A. J., Zur Frage über

fan Selbstschutz des thierisehcn Organismus gegen bac-

t, ncüc Inflationen. Ceutralbl. f. Bact. Bd. 21. No. 10.

S. 407. — 14) Loeffler, F., Ueber die Fortschritte

üi der Bekämpfung der Inrectionskraukheiten in den

[ftiten 25 .lahren. Festrede. Greifsw. 1896. 39 Ss.

— 15) Maksutow, A., Zur Frage über das Vcrhältn.

in natürl. Immun, zur künstlichen. Centralbl. f. Bact.

Xo.8-9. S.331. Bd.81.— 16) Metschnikoff, E., Immu-
nität IX. Bd. 1. Lief. v. Th. Weyl's Handb. der Hyg.

Jena. 62 Ss. — 17) Derselbe, Recherches sur l'in-

tluence de l'organismc sur le toxines. Ann. de l'Inst.

Pisteur. No. 11. p. 801. — 18) Miquel, Labora-

t.->:re de diagnostic des affections contagieuses de la

rille de Paris. Centralbl. f. Bact. Bd. 21. No. 13-14.
5. 587. — 19) Missaglia, F., Delle malattie acciden-

rilmente trasmesse dai barbitonsori c parrucchieri.

(SiMBtle della Reale Socictä Italiana d'Igiene. No. 3.

— 20) Polak, J., Influence de l'accumulation des

tubitauts sur la mortalite dans les maladics infectieuses

ligues. Revue d'Hyg. p. 491. — 21) Rho, F., Ma-
li) nie predominanti nei paesi caldi e temperati. Torino.

S. 769 pp. (Hygien. Rundschau. S. 1180.) — 22)

Scbattenfroh, Weitere Mittheilungen über die bacte-

m-iden Leucocvtenstoffe. Münch, med. Wochenschrift.

Xv. 16. S. 414. — 23) Schneider I,., Einfluss von

ZerseUungsstoffen auf die Alexinwirkung. Arch. f. Hyg.

Bl 28. S. 93. — 24) Schürmayer, B., Zur Thätig-

keit der cellulären Kürpcre lernen te bei lnfectionskrank-

heiten. Berlin. 31 Ss. — 25) Sterling, S., Ueber die

Autoinfection. Samml. klin. Vortr. N. F. No. 179.

Leipzig. 21 Ss. — 26) Türk, W., Klinische Unter-

suchungen über das Verhalten des Blutes bei acuten

lnfectionskrankheiten. Wien u. Leipzig. 1898. 349 Ss.

— 27) Wassermann, Experimentelle Beiträge zur

Serumtherapie vermittels antitoxisch und bactericid

wirkender Serumarten. Deutsche med. Wochenschrift.

No. 17.

Biggs (3), Director der im Jahre 1892 gegründeten

städtischen bacteriologischen Laboratorien zu New York,

giebt einen Ueberblick über die auf die öffentliche

Gesundheitspflege bezüglichen Bestrebungen der

genannten Stadt, speciell was die Bekämpfung der

lnfectionskrankheiten angeht. Das genannte La-

boratorium war ursprünglich zum Zwecke der Unter-

von choleraverdächtigem Material gegründet

l; bald wurden jedoch auch Diphtherieuntersu-

chungen mit in den Bereich seiner Wirksamkeit einbe-

zogen, und seit dem October 1894 kam auch die Her-

stellung von Diphthcrieheilserum mit dazu. 1896 wurden

Einrichtungen getroffen, um auch die Widal'sche Probe

zum Zwecke von Typhusdiagnosen benutzen zu können.

Neuerdings hat man auch die Pci9tcur'sche Wuthbe-

handlung auszuüben begonnen. — Der Autor giebt sta-

tistische Daten über die Thätigkcit des Instituts und

die des Health Department der Stadt New York

überhaupt.

Polak (20) behandelt die Frage der Beeinflus-

sung der Sterblichkeit durch die Wohn dicht ig-

keit bei den acuten lnfectionskrankheiten. Er

kommt zu folgenden Schlüssen-.

1. Die Wohndichtigkeit hat unbestreitbaren Ein-

Modicie.. 1*97. Md. I

fluss auf die Mortalität bei den acuten lnfectionskrank-

heiten.

2. Dieser Einfluss betrifft ebensowohl die Krank-
heiten im Allgemeinen wie ihre einzelne Arten.

3. Dieser Einfluss zeigt sich am stärksten in den
höhereu Graden der Wohudichtigkeit.

4. Aus den Arbeiten der Autoren folgt, dass der

Einfluss der Wohndichtigkeit auch auf die allgemeine

Mortalität als bewiesen angesehen werden muss. Es
kommen hier einerseits Beziehungen der ungenügenden
Existenzmittel in Frage; andrerseits erleichtert die

höhere Wohndichtigkeit bei den lnfectionskrankheiten

die Ansteckung.

Missaglia (19) macht Vorschläge zur Vermei-

dung von Infectionen in den Barbierstuben.

Rasiermesser sollen mit einer Lösung von caustischem

Kali 8 : 1000 gewaschen, dann noch mit Watte be-

handelt werden, die in Alcohol von 60° getaucht ist.

In jeder Barbierstube können 2 Gefässc mit diesen

Flüssigkeiten aufgestellt werden. Scheeren sollen in

derselben Weise desinficirt werden, die Branchen müssen

auseinander zu nehmen sein. Alle anderen Gegen-

stände sollen zur Desinfection in einer Sodalösung

(50 g auf 3 I Wasser) kurz aufgekocht werden. Dies

würde in einem 3-Liter-Gefass, welches auf einem Gas-

kocher steht, zu erfolgen haben. Selbstverständlich

müssten die gewöhnlichen Kämme durch metallische

ersetzt werdeu. Die Wäsche muss stets frisch ge-

waschen sein, die Hände des Barbiers oder Haar-

schneiders jedesmal mit Seife und Wasser und dann

mit einer 1 prom. Sublimatlösung gewaschen sein.

Schneider (23) hat im hyg. Institut zu München

Untersuchungen angestellt über den Einfluss von

Zersetzungsstoffen auf die Alexinwirkung. Er

findet, dass der Typusbacitlus und der Cholcravibrio

durch ihre eigenen Stoffwechsel- und Zerfallsproducte

den Alexinen des Blutes gegenüber eine Unterstützung

erfahren. Die Vorgänge sind aber nicht so zu denken,

dass die Bacterienzellen durch ihre eigenen Zersetzungs-

stoffc direct begünstigt werden: sondern dass die Alexinc

des Blutes durch dieselben geschädigt werden.

b) Tuberculose.

1) Arndt, Ueber die Bedeutung des Tuberculins

in der Vcterinärmcdicin. Deutsche med. Wochenschr.
No. 18. — 2) Auclair, J., La tuberculose bumainc
chez le pigeon. Arch. de m£d. exp. et d'anat. path.

Bd. 9. No. 3. p. 277. (Hyg. Rundschau. S. 861.)

— 3) Blumenfeld, F., Specielle Diätetik und Hygiene

der Lungen- und Kehlkopfschwindsüchtigen. Berlin,

gr. 8. — 4) Delbanco, E., Ueber die Pseudotuber-

culose der Nagethiere. Beitr. f. path. Anat. u. f. allg.

Pathol. (Ziegler.) Bd. 20. S. 477. (Hyg. Rundschau.

S. 399.) — 4) Die planmässige Schwindsuchtsbekämpfung
durch Errichtung von Heilstätten für Lungcukrankc.

Vorberichte und Verhandl. d. VI. Conferenz der Central-

stellc f. Arbeiterwohlfahrtscinrichtungen in Frankfurt a. M.

10. u. 11. Mai 1897. Berlin. 172 Ss. - 6) Dovertic.
G. H., Ueber Schwindsuchtssterblichkeit in den schwedi-

schen Städten. Deutsche med. Wochenschr. No. 86.

— 7) Ehret, Ueber Symbiose bei diabetischer Lungcn-

tuberculosc. Münch, med. Wochenschr. No. 52. S. 1495.

— 8) Flügge, C, Ueber die nächsten Aufgaben zur

Erforschung der Verbreitungsweise der Phthise. Deutsch,

med. Wochenschr. No. 42. — 9) Friedrich, P. L.,

Ueber strahlenpilzähnliche Wuchsformen des Tuberkel-
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bacillus im Thierkörper. Ebenda». No. 41. — 10) Galli-
Valerio, B., Deila tuberculosi in Brcscia c della sua
prufilassi specialmente rispetto alla igiene ospedaliera.

üioruale della Reale Societä Italiana d'Igiene. No. 17.

p. 513. — 11) Derselbe, Le carni degli animali

tubercolosi in rapporto coli' igiene pubblica. Communi-
cazione fatt alla seduta del SO aprile 1897 della Reale

Societä Italiana d'Igiene. Ibidem. No. 9. p. 257. —
12) Hager, Meine Erfahrungen mit dem Maragliano-

schen Tuberculoseheilserum. Münch, med. Wochenschr.
No. 31. S. 858. — 18) Kirkpatrick, The spread of

tuberculosis by milk supply. Dublin Journal. May.

p. 378. — 14) Koch, R., üeber neue Tuberculin-

präparate. Deutsche med. Wochenschr. No. 14. —
15) Ledoux-Lebard, De l'action du serum pseudo-

tuberculeux sur le bacille de la pseudotuberculose.

Ann. de l'Inst. Pasteur. No. 12. p. 909. — 16)

v. Leyden. E., Leber den gegenwärtigen Stand der

Behandlung Tubereulöser und die staatliche Fürsorge

für dieselben. Vortrag auf dem XII. internat. med.
Congress zu Moskau. Zeitschrift für Krankenpflege.

No. 9. S. 201. — 17) Liebe, G., Der Stand der

Bewegung für Volksheilstätten für unbemittelte

Lungenkranke in Deutschland 1897. Hyg. Rundschau.
No. 21. S. 1049. — 18) Derselbe, Einige Bemer-
kungen zu der Bewegung für Volksheilstättcn im Aus-

lande. Ebendas. No. 21. S. 1069. - 19) Mak-
sutow, A., Ucberlmmunisirung gegen Tuberculose mittels

Tubcrkeltoiins. Centralbl. f. Bact. Bd. 21. No. 8 9.

S. 317. - 20) Marpmann, G.. Zur Morphologie und
Biologie des Tuberkelbacillus. Ebendaselbst. Bd. 22.

No. 20/21. S. 582. — 21) May. Zur Tuberculose-

statistik in Bayern. Münch, med. Wochenschr. No. 10.

S. 253. — 22) Mcndclsohn, M., Krankenpflege und
Phthiseotherapie. Zeitschr. f. Krankenpflege. No. 10.

S. 233. — 28) Mouton, Der Werth des Tuberculius

als Diagnosticum. Münch, med. Wochenschr. No. 22.

S. 579. — 24) Naegeli, 0., Die Combination von
Tuberculose und Carcinom. Virch. Arch. Bd. 148.

S. 435. — 25) Nie mann, lieber Tuberculose-Hcil-

serum. Münch, med. Wochenschr. No. 3. — 26) Ober-
müller. K., Ueber Tubcrkelbacillenbefunde in der

Marktbutter. Hyg. Rundschau. No. 14. S. 712. —
27) Derselbe, Bemerkungen zu der vorstehenden
Notiz. Ebendas. No. 16. S. 812. — 28) Otis, E. 0.,

Are especial hospitals or homes for consumptives a
source of danger to their neighborbood? Boston med.
Journ. No. 13. p. 305. — 29) Petri, Bemerkungen
über die Arbeit des Herrn Dr. Obermüller „Ueber
Tuberkelbacillenbefunde in der Marktbutter.

u Hvg.
Rundschau. No. 16. S. 811. — 30) Petruschky, J.,

Ueber die Behandlung der Tuberculose nach Koch.
Deutsch, med. Wochenschr. No. 89. — 81) Priester,
E., Ein Fall von lmpftuberculose. Diss. Kiel. 1895.

(Hyg. Rundschau, p. 819.) — 32) Rabinowitsch,
L., Zur Frage des Vorkommens von Tuberkelbacilleii

in der Marktbutter. Deutsche med. Wochenschrift.
No. 32. S. 507. Zeitschr. f. Hyg. Bd. 26. S. 90.
— 83) Roth, 0., Ueber die microscopische Unter-
suchung der Butter auf Bactcrien, insbesondere auf
Tuberkelbacilleii. Correspondenzblatt f. Schweiz. Aerzte.

No. 18. — 84) de Schweinitz, E. A. and M. Dorset.
Some producta of the tuberculosis bacillus and the
treatment of experimental tuberculosis with antitotic

serum. Centralbl. f. Bact. Bd. 22. No. 8/9. S. 209.
(Or.-Mitth.) — 85) Trudeau, E. L. and E. R. Baldwin,
The need of an iraproved technic in the manufacture
of Koch's T. R. Tuberculin. New -York Med. News.
28. Aug. (Hyg. Rundschau. 1898. S. 28.) - 36)
Vaquier. Crachoir de poche. Societe" de med. publ.
24. Nov. (Revue d'Hyg. No. 12. p. 1105.) — 37)
Voges, 0., Der Kampf gigen die Tuberculose des
Rindviehs. Jena. 82 Ss. — 38) Weichsel bäum,
Ueber Entstehung und Bekämpfung der Tuberculose.
Monatsschr. f. Gesundheitspfl. 1896. Bd. 14. No. 4.

(Hyg. Rundschau. S. 907.) — 39) v. Wcisma>r. A,

Die Schweizer Volksheilstättcn für Tuberculose. Wien,

klin. Wochenschr. No. 2. — 40) Derselbe, Die

Furcht vor Heilstätten für Tuberculose. Ebendaselbst.

No. 23. — 41) Wijnhoff, J. A., Sanatoria voor

Phthysici. Weekblad. 29. Mai. p. 899.

Flügge (8) macht darauf aufmerksam, da» die

Versuche, Kaninchen, Meerschweinchen, Hunde u. I. w.

durch Iuhalation von trocknem, staubförmigem phtbi-

sischem Sputum zu inficireo, bis jetzt grosseotheils

missglückt sind. Im Gegensatz dazu gelingt, wie aus

den vorliegenden Versuchen der Autoren hervorgeht,

die Infection derselben Versuchsthiere durch Iuhalation

der kleinsten Mengen fein vertheilter Tröpfchen ton

flüssigem Sputum mit absoluter Sicherheit Mit Be-

zugnahme auf die bekannten Cornct'schen Ansichteu

spricht dann F. die Meinung aus, dass die Infcctiosit.it

eines Staubes für Meerschweinchen bei intraperitonealer

Infection daher offenbar gar nichts darüber aussagt, ob

und in wieweit der Raum, dessen Flächen der Staub

entnommen ist, die dort weilenden Menschen mit lnha-

lationstuberculose bedroht Die Gefahr also, dass

trockene Sputumthcilchen mit lebenden Tuberkelbacil-

len die Luft eines Raumes füllen und durch Inhalation

Infection hervorrufen, ist nicht nur nicht erwiesen,

sondern durch die bisherigen Experimente sogar unwahr-

scheinlich gemacht Ueber diesen Punkt volle Klarheit

zu schaffen ist nach F.'s Erachten eine der nächsten

und wichtigsten Aufgaben für die experimentelle me&
ciuische Forschung; und zwar muss dies geschehen so-

wohl durch Versuche über die Transportfähigkeit des

getrockneten und zerkleinerten phtbisischen Sputum»

mittelst schwacher Luftströme, sowie durch neue Ei

perimente über die Wirkung der Inhalation leicht trati>-

portablen Sputumstaubes auf Versuchsthiere. — K. be-

richtet dann noch, dass nach Versuchen, die Dr.

Laschtschenko in seinem Institut angestellt b»t.

sich feinste bactericnhaltige Tröpfchen beim Hustet.

Niesen, lauten Sprechen etc. aus der Mundilüssigken

bilden. Auch zähes phthisisches Sputum liefert beio

mechanischen Zerkleinern, wie es z. B. beim Hustta

stattfindet, solche leicht transportable Tröpfchen. Der

hustende Ptbisikcr vermag also die umgebende Luft

mit feinsten tuberkelbacillenhaltigen Tröpfchen zu ver

unreinigen, die eiue Zeit lang in der Luft schwebeu

und dort von anderen Menschen eingeatbrnet werden

können. In diesen Sputum-Tröpfchen ist dann aber

zweifellos eine Infectionsgefahr gegeben. Selbstver-

ständlich wird hierdurch noch nichts ausgesagt über

die Grösse dieser Infectionsgefahr und über die Häutig

keit, mit welcher unter natürlichen Verhältnissen eiue

Infection durch Inhalation jener Tröpfchen erfolgt Kur

dringend erwünscht hält es F., dass an zahlreiche!

Phthisikcrn Versuche angestellt werden, bei denen die

beim Husten verspritzten Tröpfchen auf Objectträge.-^

aufgefangen werden. Hierbei wären die Tageszeit,

die Entfernung der Objectträger vom Hustenden, die

Dauer der Exposition etc. mannigfach zu variiren. Du

auf den Objectträgern aufgefangene Material ist dann

zu färben und auf Tuberkelbacillen zu untersuchen.
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Kr-t dann werden wir über die Wege der Ansteckung

bei Phthise im Klaren sein, wenn durch weitere Ex-

periment« die Frage der Infectionsfähigkcit des trocke-

nen Sputumstaubes entschieden, und wenn die Grösse

der «iefabr einer Infection durch die beim Husten ver-

spritzten flüssigen Sputumtheilchen genauer ermittelt

sein wird. Im allgemeinen muss zugegeben werden,

dass wir über den Prozentsatz, mit welchem an der

^esammten Ausbreitung der Phthise die Vererbung,

andererseits die Contactinfection (namentlich im Kindes-

alter), ferner die Infection durch Milch und endlich die

I.uftiufection durch iu der Luft suspendirtes Sputum

betbeiligt ist, vorläufig noch sehr wenig wissen.

0 alli-Valerio (11) giebt eine ausführliche Schilde-

rung der Beziehungen des Fleisches tuberculöscr

Thiere zur öffentlichen Hygiene.

Obermüller (26) hat im hygienischen Institut zu

RVru'u 14 Proben Berliner Marktbutter auf das

Vorbandensein von Tuberkelbacillen untersucht in

der \Vei>c, dass die Butter Meerschweinchen intraperi-

toneal injicirt wurde. In sämmtlichen Proben Hessen

»ich auf diese Weise Tuberkelbacillen nachweisen.

Petri (29) hat im kaiserlichen Gesundheitsamt im

Laufe der letzten 2 Jahre über 100 Butterproben

auf Tuberkelbacillen Unterauel. t In etwas über

30 pCt. der Proben waren für Meerschweinchen viru-

lente Tuberkelbacillen enthalten; in beinahe 60 pCt.

iiier Proben fanden sich Stäbchen, welche das Vor-

handensein von Tuberkelbacillen vortäuschen konnten.

Nähere Angaben über die Methodik der Untersuchung

und über die Befunde wird der Autor später machen.

Rabinowitsch (32) hat SO Butterproben, die

aus verschiedenen Butterhandlungen, Markthallen etc.

bezogen waren, mit Hülfe der Meerschweinchenimpfung

auf das Vorhandensein von Tuberkelbacillen unter-

sucht. Sie giebt an. nicht ein einziges Mal echte Tu-

berkelbacillen au/gefunden zu haben, d. h. solche Ba-

cillen, die durch Züchtung und pathologisches Ver-

halten im Thierexperiment als echte Tuberkelbacillen

angesprochen werden konnten. Dagegen riefen 28

Butterproben = 28,7 pCt. bei Meerschweinchen Ver-

änderungen hervor, die sowohl raacroscopisch wie micro-

»Opbctl das Bild der echten Tuberculosc vortäuschen

konnten, jedoch bei genauerer Untersuchung sich mit

Leichtigkeit von derselben unterschieden. Es bandelte

sich hierbei um bisher noch nicht beschriebene Bacillen,

»eiche tinctoriell und morphologisch zwar den Tu-

berkelbacillen sehr nahe stehen, sowohl culturcll jedoch,

als auch ihren pathologischen Eigenschaften nach be-

deutend von dem echten Tuberculoseerreger abweichen.

Von der letzteren Bacillcnart giebt B. eine genauere

Beschreibung.

Roth (83) giebt eine besondere Methode an, Tu-
berkelbacillen in der Butter microscopisch

nachzuweisen.

Mendclsobn (22) tritt dafür ein. dass die Hei-

lung der Schwindsucht am sichersten und am weit-

gehendsten durch die sog. hygienisch- diäte tische

Behandlungsmethode geschieht. Die Erfolge be-

ruhen im Wesentlichen auf einer systematischen und

nach wissenschaftlichen Grundsätzen durchgeführten

Krankenpflege.

v. Lcyden (16) beschäftigt sich mit dem gegen-

wärtigen Stand der Behandlung Tuberculöscr und

mit der staatlichen Fürsorge für dieselben.

Er behandelt zunächst die Frage der Prophylaxe und

geht dann auf die Therapie der Tuberculose ein. Hier

werden zuerst die Medicamente, die immerhin nur einen

beschränkten therapeutischen Werth haben, besprochen,

dann die verschiedenen mit Hülfe der Tuberkelbacillen

selbst dargestellten Behandlungspräparate. Als die

beste gegenwärtige Behandlungsmethode betrachtet v. L.

die hygienisch-diätetische Therapie. Die bisher als er-

forderlich erachteten Elemente dieser Behandlungs-

methode waren, 1) ein geeignetes Klima, 2) freie Luft

(Luftcur, Liegehallen, Schlafen bei offenen Fenstern,

Ausgeben bei aller Witterung), 3) reichliche Ernährung,

4) Abhärtung, 5) körperliche Bewegung. 6) methodische

Durchführung der Cur und Schulung des Patienten iu

geschlossenen Heilanstalten, 7) Medicamente, welche

die übrige Behandlung unterstützten, aber nicht von

massgebender Bedeutung sind. v. L. bespricht nun

die verschiedenen genannten Punkte der Reihe nach

und geht dann auf die Bewegung zur Errichtung von

Volksheilstätten für Luukenkranke im Spccielleu ein.

Liebe (17) bespricht die Krage der Volksheil-

stätten für Lungenkranke und macht genauere

Angaben über die Anstalten resp. die Heilstättenvereine

in Altena (Westfalen). Alteubrak (Bodethal), Altona,

St. Andreasberg i. Harz, Arien (Baden), Banz (Bayern),

Barmen. Berlin, Grabowsec b. Oranienburg, Rehburg

(Bremen). Dannenfels (Baden), Danzig, Ruppertshain

(Frankfurt), Görber>dorf, Hagen (Westfalen), Hanau,

Hamburg, Hannover, Hessen, Cassel, Cöln, Laubbach

(Coblenz). Manebach (Thüringen). München, Nürnberg.

Oldenburg, Oppeln, Pflalz, Regensburg, Albertsberg in

Sachsen, Sachsen, Schömberg (Sehwarzwald), Stettin,

Stuttgart, Würzburg, ferner über eine Reihe von Inva-

liditätsveraicbcrungsanstaltcn und Knappschaftspensions-

cassen resp. deren Heilstätten.

Liebe (18) macht einige Angaben über Volks-

heilstätten im Auslände (Amerika, Bulgarien,

Frankreich, Holland. Japan. Oesterreich. Russland,

Schweden, Schweiz, Ungarn).

v. Weismayr (39) tritt dafür ein, dass die Tuber-

culose in zweckmässiger Weise nur durch Errich-

tung von Heilanstalten bekämpft werden kann.

Genauere Angaben macht er über die in der Ent-

stehung begriffenen Anstalten 1. von Bern in Heiligcn-

schweudi am Thuncrsec. 2. von Basel iu Davos-Dorf

errichtete.

v. Weismayr (40) bespricht an der Hand der

Erfahrung die Frage der Gefahr der Tuberculose-

he il ans t alten für die Umgebung. Er kommt zu

dem Schluss, dass Heilanstalten für Lungenkranke der

Umgebung nicht uur keine Gefahr, sondern vielmehr

unleugbaren Nutzen bringen. Der (irüudung von Heil-

anstalten dürfen nicht nur keine Hindernisse mehr in

den Weg gelegt werden, sondern sie ist im Gegentheil

zu fördern, wo immer es möglich Ist.
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Vaquicr (36) macht unter Beigabe einer Ab-

bildung Mittheilung über ein neues Taschenspuck-
gefäss für Tuberculöse. Dasselbe ist aus Alu-

minium construirt und wiegt bei einem ziemlichen

Volumen nur 70 g. Dasselbe liisst sich leicht und

sicher desinticiren, ist mit einem hermetischen Ver-

schluss versehen und von grosser Haltbarkeit.

c) Blattern und Impfung.

I) Blattern und Schutzpockenimpfung. Denkschrift

zur Beurtheilung des Nutzens des Impfgesetzes vom
8. April 1874. Bearb. im Kaiscrl. Gesundheitsamt«.

2. Aufl. gr. 8. Mit 1 Abb. u. 7 Taf. Berlin. — 2)

Boing. H., Neue Untersuchungen zur Pocken- und
Impffrage. Berlin. 1898. 188 Ss. — 8) Dclobel et

Cozettc, Vaccine et vaccination. 8. Paris. — 4)

Die k. k. Impfstoff-Gowinnungsanstalt in Wien. Monats-

schrift f. Gcsundheitspfl. 1896. No. 1. (Hvg. Hund-
schau. S. 1015.) — 5) Die Thätigkeit der im Deutschen
Reiche errichteten staatlichen Anstalten zur Gewinnung
von Thierlymphe während des Jahres 1896. Medic-
statist. Mitth. a. d. Kaiserl. Ges.-Amt Bd. 4. Heft 3.

(Hyg. Rundschau. 1898. S. 21.) — G) Dietrich,
Mehrere Falle von echten Pocken und einige sich daran
anschliessende Beobachtungen über die Ansteckungs-
gefahr bei Pocken und über die Immunität der Ge-
impften. Deutsche med. Wochenschr. No. 29. — 7)

Düring, K. v., Blatternmortalität in Constantinopel.

Ebendas. No. 5. — 8) Gerhardt und v. Leyden,
Gutachten der Königl. wissenschaftl. Deputation für das

Medicinalwesen betr. die Sehutzpockenimpfung und die

Disposition für die Erkrankung an Tuberculöse. Viertel-

jahrsschr. f. gerichtl. Medic. und üffentl. San. -Wesen.

3. Folge. Bd. 14. S. 103. — 9) Kühler. Die Er-

gebnisse des Impfgeschäfts im Deutschen Reiche für das

Jahr 1894. Med.-statist. Mitth. a. d. Kais. Ges.-Amte.

Bd. 4. U. 2. (Uyg. Rundsch. S. 1011.) — 10) Der-
selbe, Ergebnisse der amtlichen Pockentodesfall-

statistik im Deutschen Reiche vom Jahre 1895 u. s. w.

Ebendas. (Ebendas. S. 1012.) — 11) Milnes, A.,

Statistics of Small-Pox and Vaccination. Lancct.

26. June. p. 1768. — 12) Paul. G., ücber rationelle

Gewinnung eines reinen (keimarmen) animalischen

Impfstoffes. Ocsterr. San.-W. 189G. Beil. zu No. 43.

(Hyg. Rundsch. 5.805.) — 13) Pciper u. Sehnaasc,
Ueber Albuminurie nach der Sehutzpockenimpfung.

Berlin, klin. Wochenschr. 1896. S. 76. (Ebendas.

S. 401.) - 14) Plehn, F., Ueber die Haltbarkeit

thierischer Schutzpockenlymphe auf dem Transport nach

Deutsch-Ostafrika. Arbeiten a. d. Kaiserl. Ges.-Amte.

Bd. 13. S. 350. — 15) Salraon, P., Recherches sur

l'infection dans la Vaccine et la variole. Ann. de

l'Iust. Pasteur. No. 4. p. 289. — 16) Sehn aase.
Ueber Albuminurie nach der Sehutzpockenimpfung.
Diss. Grcifswald. 1896. (Hyg. Kundsch. S. 401.) —
17) Stumpf. Ergebnisse der Sehutzpockenimpfung im
Königreich Bavern im Jahre 1896. Münch, medicin.

Wochenschr. No. 52. S. 1502. — 13) Vanselow,
Das Künigl. Lymphe-Erzeugungs-Institut für die Rhein-

provinz im neuen städtischen Vieh- und Schlachthofe

der Stadt Cöln. Centralbl. f. allg. Ges.-Pflege. 1896.

S. 23. (Hyg. Rundseh. 1898. S. 23.) — 19) v. Wa-
sielewski, Ueber die Form und Färbbarkeit der Zell'

einschlüsse bei Vaccincimpfungen (Cvtorvctcs vaccinac

(iuarnieri). Centralbl. f. Bact. Bd. 21. No. 24/25.

S. 901. — 20) Weichardt, Beitrag zur Impftechuik.

Dtsch. med. Wochenschr. No. 28.

Gerhardt und v. Leyden (8) sprechen sieh in

einem an den preußischen Cultusrainister gerichteten

Gutachten dahin aus, dass die Annahme, durch die

Sehutzpockenimpfung werde eine Disposition

zur Entstehung von Scrophulose und Tuber-

culöse begründet, als unerwiesen zu bezeichnen ist

d) Syphilis und Prostitution.

1) Bulliod, J., Etüde sur la prostitutioo en

Algerie. Toulouse. 1896. 4. 68 pp. These. (Hyg.

Rundsch. S. 1196.) — 2) Christmas, .1. de. Con-

tributiou ä l'etudc du gonocoque et de sa toxine. Ann.

de l'Inst. Pasteur. No. 8. p. 609. — 3) Commence,
0., La prostitution clandestine ä Paris. 8. Paris. —
4) Cr and all, R. P., Venerai disease in the navy and

its preventiou. Med. news. No. 24. p. 781. — 5)

II erm an i des, J. R., Syphilis und Tabes. Virehow's

Arch. Bd. 148. S. 102." - 6) Holst, A.. Zur Ge-

schichte der Prostitutionsfragc in Norwegen. Deutsche

Vierteljahrsschr. f. öff. Gesundhcitspfl. Bd. 29. S. 285.

— 7) Lessei , E., Geschlechtskrankheiten uud Volks-

gesundheit. Berlin, klin. Wochenschr. No. 48. — 8)

Moraglia, Neue Forschungen auf dem Gebiete der

weiblichen Criminalität, Prostitution und Psychopathie.

Deutsch von W. Wenge. Berlin. 47 Ss. — 9) Nico-

lavscn, L., Zur Pathogenität und Giftigkeit des Gornv

coccus. Centralbl. f. Bact. Bd. 22. No. 12 13. S.305.

— 10) van Niessen, Aussehen und Lagerung df>

Svphilis-Contagiums im Gewebe. Virch. Arch. Bd. 149.

S. 124. — 11) Sperk, E. L., Syphilis, prostitution,

etudes nudicales diverses. Aus dem Russischen in's

Französische übersetzt von Oelsnitz und de Kerrillv.

2 Bde. Paris. 1896. 706 u. 680 pp. — 12) Valiin.

E , La propbylaxie des teignes et de la syphilis dans

les salons de coiffurc. Revue d'Hyg. p. 676. — 18)

Vorschriften, betreffend die Ucbtrwachung von Prosti-

tuirten. Runderlass der Minister des Innern, des Cultu?.

und des Kriegsministers an sämmtliche Kgl. Regierungs-

präsidenten. Hyg. Rundsch. S. 744. — 14) Zur Ge-

schichte einer Petition gegen Errichtung öffentlicher

näuser in Wien. Protocoll der Frauenversammlung

vom 20. Febr. 1897 im alten Wiener Ralhhause. Nebst

5 Gutachten. Wien. 47 Ss.

Valiin (12) beschäftigt sich mit der Frage der

Prophylaxe der in den Haarschneidesalon»

übertragbaren krankhaften Affectionen (Haut-

krankheiten und Syphilis) und giebt im Spccicllen den

Wortlaut eines Instructionsentwurfes an, welcher sieb

mit der Desinfcction der Instrumente und der Hand»

des Haarschnciders beschäftigt, und der vom Consti!

de rilygiene de la Seine im Juli 1897 angenommen

wurde.

e) Cholera.

1) Brunzlow, 0., Die Verbreitung der Cholen

durch das Wasser und die Maassnahmen gegen dieselbe

vom sanitätspolizeilichen Standpunkte. Vierteljahrsschr.

f. ger. Med. u. öff. San.-Wesen. 3. Folge. Bd. 13. -
2) Hauser, Ph., Le cholera en Europc, depuis son

origine jusqu'ä nos jours. 8. Avcc cartes et tabl.

Paris. — 3) Kaufmann, P., Die Cholera in Aegypten.

Dtsch. med. Wochenschr. No. 1. — 4) Kolle. W..

Experimentelle Untersuchungen zur Frage der Schutj-

impfung des Menschen gegen Cholera asiatica. Ebendis
— 5) Taurel li-Salimbcni, Recherches sur l'immu-

nite dans lc cholera. Sur Tagglutination. Ann. de

Tlnst. Pasteur. No. 3. p. 277.

Brunzlow (1) behandelt die Frage der Ver-

breitung der Cholera durch das Wasser und

die Maassnahmen gegen dieselbe vom sanitätspolizei-

lichen Standpunkte. Er kommt zu folgenden Schlüssen

1. Unter allen Zwischenträgern des Cholerabacillu*

kommt dem Wasser die grosseste Bedeutung zu; die
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Verbreitung geschieht iunerhalb der Ortschaften durch
Verunreinigung der Wasserversorgungsaulagen, von Ort

zu Ort und von Land zu Land durch den Flussverkehr.

2. Die Verunreinigung der Einzelversorgungsanlagen

erfolgt stets von der Oberfläche her. Deshalb sind alle

offenen Schöpfbrunnen und die Kesselbrunnen der ge-

wöhnlichen Bauart infectionsverdächtig. Unverdächtig
sind Röhrenbrunnen und Kesselbrunncn mit wasser-

dichter Umkleiduug des oberen Kcsseltheiles, wenn
keine Senkgruben und dergl. in der Nähe liegen. Eine

staatliche Controle scheint angezeigt.

3. Centrale Wasserwerke sind der Einzelversorgung

vorzuziehen und bieten, wenn richtig angelegt und be-

trieben, den wirksamsten Schutz gegen Cholera. Da-
gegen führt ihre Iufection zu den umfangreichsten Epi-

demien. Diese sind bei Flusswasserversorgung nicht

selten, weil Flusswasser stets infectionsverdächtig ist.

Solche Werke können auch mit Hülfe guter Filteran-

lagen keine vollkommene Sicherheit gegen Leitungsiii-

fection gebeu. Daher ist die Versorgung mit dem allein

ganz unverdächtigen Quell- und Grundwasser überall

von Seiten des Staates zu fordern.

4. Auch nach Durchführung dieser Maassregel können
offene Gewässer zur Verbreitung der Cholera beitragen.

Da ihre Verseuchung durch Einleiten der Abwässer
verseuchter Orte erfolgen kann, dürfen diese nur nach
vorhergegangener Desiufcction deu Seen, Canälen oder

Flussläufen zugeleitet werden.

5. Wasserverseuchung entsteht auch durch den
Flussverkehr. In todten Stromabschnitten und an
Funkten mit Stauwasser kann schon durch einmalige

Einschleppung längerdauerndeVerseuchung Flatz greifen ;

in messendem Wasser wird der lufeetiüuästoff in Kürze
durch den Strom fortgeschwemmt. Zur Verhütung der

Ansteckung genügt es nicht, dei Wasserentnahme aus

dem Flusse seitens der Uferbevölkerung vorzubeugen,

sondern ist es erforderlich, choleraverdächtigen Schiffen

und Flossen das Aulegen inuerhalb der Uferortschaften

zu untersagen.

6. Die Verschleppung der Cholera auf weitere

Strecken erfolgt zumeist auf Wasserstrassen, an welchen
sich ein Seuchcherd entwickelt, dessen Bewohner mit

dem Flussverkehr in Verbindung stehen. Richtung und
Umfang der Ausbreitung der Seuche wird durch Richtung
und Ausdehnung des Verkehrs bestimmt. Einzelne Ein-

schkppungen bedingen keine „Strornvcrseuchung
--

7. Die zuverlässigste Maassrcgel gegen die Fluss-

epidemien stellt die Stromüberwachung dar. Ihre Or-

ganisation hat sich nach den örtlichen Verkehrsver-

hältnissen zu richten. Als Muster kanu die Organi-

sation der Weichsclüberwachung gelten, welche die

Möglichkeit bewiesen hat, die Cholera auf den Strom
zu beschränken.

f) Abdominaltypbus.

1) Bensaude, Le phenomenc de l'agglutination

des roicrobes et ses applications ü la pathologie (le

serodiagnostic). Paris. 304 pp. — 2) Billings, J. S.,

A Statistical Inquiry into the Relation between Conta-

minated Drinking Water and Tvphoid Fever. Albanv
Med. Annals. p. 127. — 3) 'Bloch, Die Typhus"-

epidemie in Beuthen (Ober-Schlesien). Deutsche med.
Wochenschr. No. 50. — 4) Curtis. F. C, Life History

cf the Typhoid Fever Germ Outside the Body. Albanv
Med. Annals. p. 167. — 5) Ely, J. S., Bacterial and
Allied Tests as Applied to the Clinical Diagnosis of

Typhoid Fever. Ibidem, p. 171. — 6) Ely, W. S.,

Medicinal and dietetic treatment of thyphoid fever.

Ibidem, p. 189. — 7) Fraenkel, C, Ueber den

Werth der Widal'schen Probe zur Erkennung des

Typhus abdominalis. Deutsche med. Wchsehr. No. 3.

— 8) Derselbe, Weitere Erfahrungen über den Werth
der Widal'schen Probe. Ebendaselbst No. 16. — 9)

Fraenkel, C. und Otto, Experimenteller Beitrag zur

Lehre von der Agglutiuationswirkung des Tvphusserums.
Münch, med. Wochenschr. No. 39. S. 1065. — 10)

Gruber, Beitrag zur Serumdiagnostik des Typhus
abdominalis. Ebendas. No. 17. S. 435. — 11) Grün-
bäum, Uu mot sur Fbistoire du scro-diagnostic. Ann.
de Flust. Pasteur. No. 8. p. 670. — 12) Derselbe,
Ueber den Gebrauch der agglutinirenden Wirkung vorn

menschlichen Serum für die Diagnose des Abdominal-
typhus. Münch, med. Wochenschr. No. 13. S. 330.
— 13) Haedke, Die Diagnose des Abdomiualtyphus
und Widal's scrumdiagnostisches Verfahren. Deutsche

med. Wochenschr. No. 2. — 14) Kamen, L., Ein

weiterer Fall von tvphöser Meningitis. Centralb. für

Bact. Bd. 21. No. 11 12. S. 440. — 15) Kister, J.,

Tvphusähnlich. Bacillusaus tvphusverdächtigem Brunnen-
wasser. Ebendaselbst. Bd. 22. No. 18/19. S. 497. —
16) Kolle, W., Zur Serodiagnostik des Typhus abdo-

minalis. Deutsche med. Wochenschr. No. 9. — 17)

Levy und Gissler, Untersuchungen über Typhusserum.

1. Serodiagnostisehe Erfahrungen aus der Pforzheimer

Tvphusepidemie. Münch, med. Wochenschr. No. 50.

S. 1435. — 18) Du Mcsnil de Rochemont, Zur
Frage der Serumdiagnostik des Abdominaltyphus.

Ebendas. No. 10. S. 256. — 19) Derselbe, Ueber

die Gruber-Widal'sche Serumdiagnostik bei Typhus ab-

dominalis. Ebendas. No. 5. — 20) Northrup. W. P.,

Typhoid fever in infancy. Albany med. Annals.

S. 187. — 21) van Oordt, Zur Serumdiagnostik des

Tvphus abdominalis. Münch, med. Wochenschr. No. 13.

S. 327. — 22) Pfuhl, E., Eine Vereinfachung des Ver-

fahrens der Serodiagnostik des Typhus. Centralbl. f.

Bact. Bd. 21. No. 2. S. 52. — 23) Remlinger,
Fievre tvphoide experimentale par contamination ali-

mentäre. Ann. de l'Inst. Pasteur. No. 11. S. 829.

— 24) Ritter, Ueber Typbushäuser. Zeitschr. f. Med.-

Beamtc. No. 4. Hyg. 'Rundschau. S. 910. — 25)

Sicgert, Ueber die Bedeutung der Widal'schen Serum-
Diagnose für die Lehre vom Typhus abdominalis des

Kindesalters. Münch, med. Wochenschr. No. 10. S. 250.

— 26) Stockton, E. G., The externa! and internal

use of water in typhoid Fever. Albany med. Annals.

p. 193. — 27) Thompson, W. G.. "Disinfcction of

typhoid exereta. Ibid. p. 200. — 28) Thrcsh. J. C,
Öutbrcak of typhoid fever traced to specific pollution

of a water-supply. Lancet p. 687. — 29) Widal,
Zur Frage der Sero-Diagnostik des Abdominaltvphus.

Münch, med. Wochenschr. No. 8. S. 202. — 30)

Widal. F. et A. Sicard, Etüde sur Ic serodiagnostic

et sur la rtaction agglutinante chez les typhiques.

Ann. de l'Inst. Pasteur. No. 5. p. 353. - 31)

Ziemke, E., Zur Scrumdiagnose des Typhus abdo-

minalis. Deutsche med. Wochenschr. No. 15.

Tbresh (28) berichtet über einen Ausbruch vou

Typhus in der kleinen Stadt Halst ead (Essex), desseu

Entstehung er auf den Genuss von Wasser zurück-

führt, in welchem er nach seiner Ansicht Typhus-

bacillcn nachgewiesen hat.

g) Diphtherie.

1) Alessi, P.. Sulla difesa deirorganismo contro

la peuetrazione del veleno difterico attraverso l'intestino.

Ann. d'ig. sperimentale. Vol. 7. p. 7. — 2) Börn-
steiu, Zur Frage der passiven Immunität bei Diph-

therie. Centralbl. f. Bact. Bd. 22. No. 21/22. S. 587.

— 3) Dieudon ne, A., Ergebnisse der Sammelforschung

über das Diphtherieheilserum lür die Zeit vom April

1895 bis März 1896. Arb. a. d. Kais. Gesundheitsamt.

Bd. 13. S. 254. • 4) Derselbe, Ueber Diphtherie-

gift neutralisirende Wirkungen der Serumglobuline. Eben-

das. Bd. 13. S. 293. — 5) Ehrlich, P., Die Werth-
bemessung des Diphtherieheilserums und deren theo-

retische Grundlagen. Jena. 84 Ss. — 6) Erfolge der
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Sorumtherapie bei der Diphtherie nach »1er vom staat-

lichen Institute eingeleiteten Sammelforschung. I. Be-

richt. Uestcrr. San.-W. 1896. No. 35 u. 36. (Hyg.

Rundschau. S. 404.) — 7) Fraenkel, C, Bekämpfung
der Diphtherie. XXI. Versammig. des deutsch. Vereins

f. öffentl. Gesundheitspflege zu Kiel. September 1896.

Deutsche Vierteljahrsschr. f. öffentl. Gesundheitspflege.

Bd. 29. — 8) Galli-Valcrio, B., L'etat actuel de la

question sur I'ideutit^ de la diphterie de l'homme et

des oiscaux. Centralbl. f. Bact. Bd. 22. No. 18/19.

S. 500. (Orig.-Mittheilung.) — 9) Ganghofncr. F.,

Die Serumbehandlung der Diphtherie. I. Suppl.-Bd.

1. Heft d. Handb. d. spec. Therapie inn. Kranich, von
Penzoldt u. Stintzing. 76 Ss. — 10) Gottstein, Zur
Kritik der Diphthericscrumbchandlung. Münch, med.
Wochenschr. No. 7. S. 176. — 11) Maren ghi, G.,

lieber die gegenseitige Wirkung des antidiphtherischen

Serums und des Uiphtherietoxins. Centralbl. f. Bact
No. 18/19. S. 520. — 12) Peters, A., Ueber das

Verhältnis* der Xeroscbacillen zu den Diphtheriebacillen,

nebst Bemerkungen über die Conjunctivitis crouposa.

Deutsche med. Wochenschr. No. 9. — 13) van de

Velde, II., Beitrag zur Kenntniss der autitoxischen und
antiiiifectiöseu Kraft des Antidiphtherieserums. Cen-

tralbl. f. Bact. Bd. 22. No. 18 19. S. 527. — 14)

Wicmer, 0., Das Diphtherieheilserum in Theorie und
Praxis. Leitfaden der Antitoxinbehandlung der Diph-

therie. Med. Bibliothek. No. 105 -106. Leipzig. 129 Ss.

Mit 4 Abbild.

h) Buboncnpest.

1) Abel, R., Zur Kenntniss des Pestbacillus. Cen-
tralbl. f. Bact. Bd. 21. No. 1314. S. 497. — 2)

Babes, V. und C. Livaditc, Ueber einige durch den

Pestbacillus verursachte histologische Veränderungen.
VirchoVs Arch. Bd. 150. S. 343. — 8) Ball, J. D„
Eine chinesische Ansicht von der Pest. Deutsche med.
Wochenschr. No. 12. — 4) De vell, D. V.. Ueber die

Empfänglichkeit der Frösche für Infcction mit Buboncu-
pest. Centralbl. f. Bact. No. 14/15. S. 382. - 5)

Düring, E. v.. Zur Pestfrage. Deutsche med. Wochen-
schr. No. 7. — 6) (ialeotti, G. u. F. Malenchiui.
Experimentelle Untersuchungen bei Affen über die

Schutzimpfung und die Scrumthcrapie gegen die Beulen-

pest. Centralbl. f. Bact. Bd. 22. No. 18.19. S. 508.
— 7) Galli - Valerio, B., La peste bubbonica. Ri-

vista sintetica. Giornale della Reale Societ. Ital. d'Igiene.

No. 3. p. 66. — 8) Gosio, B.. Die Arsenicatur der

Felle in Hinsicht auf die Prophvlaxe gegen Buboncn-
pest. Hyg. Rundschau. No. 24.

"

S. 1217. — 9) Han-
kin, E. H., Note on the relation of insects and rats

to the spread of plague. Centralbl. f. Bact. Bd. 22.

No. 16/17. S. 438. (Orig.-Mittheilung.) - 10) Han-
kin, E. H. and P. H. F. Leumnun, A method of

rapid Iv identifving the microbe of bubonic plague. Ebeu-
das. Bd. 22.' No. 16,17. S. 438. (Orig.-Mittheilung.)

— 11) Klein, E., Ein Beitrag zur Morphologie und
Biologie des Bacillus der Buboncnpest. Ebendaselbst.

Bd. 21. No. 24 25. S. 897. 12} Kolle, W., Zur
Baeteriologie der orientalischen Beiilenpest. Deutsche

med. Wochenschr. No. 10. — 13) Lustig, A. und E.

Galcotti, Versuche mit Pestschutzimpfungen. Eben-
das. No. 15. — 14) Mittheilungen der deutschen Pest-

Commission aus Bombay. Ebenda*. No. 17, 19, 31, 82.

— 15) Nuttall, G. H. F., Zur Aufkläruug der Rolle,

welche die Insecten bei der Verbreitung der Pest

spielen. Ueber die Empfindlichkeit verschiedener Thiere
für dieselbe. Centralbl. f. Bact. Bd. 22. No. 4. S. 87.
— 16) ügata, M., Ueber diu Pestepidemie in Formosa.
El-cndas. Bd. 21. No. 20 21. S. 769. - 17) Petri.
Ueber den gegenwärtigen Stand der Postfrage. Deutsche
med. Wochenschr. No. 6. — 18) Proust, A.. La Con-

ference sanitaire internationale de Venisc de 1897.

Revue d'hyg. p. 577. — 19) Watjoff, S.. Die Maass-

regcln gegen die Kinschleppung der Pest in Bulgarien.

Deutsche med. Wochenschr. No. 14. — 20) Wladi -

miroff, A. und K. Kresling, Zur Frage der Nähr-

medien für den Bacillus der Buboneupest und sein Ver-

halten zu niederen Temperaturgradon. Ebendaseihst.

No. 27. — 21) Wyssokowitsch et Zabolotny,
Recherchcs sur la peste bubonique. Ann. de l'Inst.

Pasteur. No. 8. p. 663. — 22) Yersin, Sur la peste

bubonique. Ibid. No. 1. p. 81. — 23) Zdekauer.
Ueber die Beiilenpest in Bombay und einige sanitäre

Einrichtungen in Britisch-Ostindien. Prag. med. Wochen-

schrift. No. 4. (Hyg. Rundschau. S. 157.)

Proust (18) liefert einen Bericht über die inter-

nationale Sanitätsconfcrenz, welche im Februar

und März 1897 in Veuedig tagte und den Schutz Europis

gegen die Pest betraf.

Gosio (8) hatte Gelegenheit, mit Arsenik be-

handelte Rinderfellc, welche aus Calcutta und

Bombay stammten, hinsichtlich der Frage tu "unter-

suchen, in wieweit die Arsenicatur der Felle der Pro-

phylaxis gegen die Pest dient. Zur Controle der

den Fellen beigegebenen Angabe, sie seien der Arseiii-

cirung unterworfen worden, benuUte G. die von ibm

früher angegebene Methode, das Arsen mit Hülfe ge-

wisser Schimmelpilze nachzuweisen. Er ging dabei in

folgender Weise vor: von jedem Fell wurde eiue Prot*

von ungefähr 5 g abgeschnitten und, in kleine Stücke

gcthcilt, in eine Flasche von 100 cem gethan. Nach

Hinzufügung von ca. 10 g in feine Streifen geschnitte-

ner Kartoffeln und einigen Tropfen Wasser wurde um-

gerührt : darauf wurden alle Flaschen mit Wattestöpseiii

verschen und zur Sterilisirung in den Autoclaven ge-

stellt. Als sie wieder völlig abgekühlt waren, wurden

sie mit Sporen von Penicilliura brevicaule (dem actir-

sten der dem Autor bekannten Arscnschimraelpili«')

inficirt und bei 30—33° C. aufgestellt. Schon nach 12,

aber ganz unzweideutig nach 24 Stunden Hess sich bei

den arsenikhaltigen Proben eine intensive Reaction des

Arseniks wahrnehmen. Dies war aus dem mehr oder

weniger deutliehen Reductionshof, der sich auf dem an

den Flaschen angebrachten Silbernitratpapier beobachten

Hess, namentlich aber auch aus der Entwickclung eines

intensiven (wenn auch nicht überall gleich starken)

Knoblauchgcruchcs, der sich selbst durch die Watte-

stöpscl bemerkbar machte, zu entnehmen. Weiter?

Versuche hatten dann den speciellen Zweck, die Wir-

kung des Arseniks auf den Pestbacillus festiustellts.

Die Gesammtresultate seiner Untersuchungen fasst der

Autor in folgender Weise zusammen:

1. In allen Fellen (100) eines Ballens, welcher mit

der Angabe, der Arsenicatur unterworfen zu »ein, ver-

sehen war, hat sich Arsenik vorgefunden.

2. Die Quantität des in diesen Fellen vorgefunde

nen Arseniks (gemäss der an einer sufällig gewählten

Probe geraachten Analyse) betrug 0,155 g für das

Quadratmeter (in As berechnet).

3. Im Hinblick auf die Bedingungen, unter welche»

in der ludustrie die Arsenicatur der Felle vorgenommen
zu werden pflegt, lässt sich keine sichere Dcsinfectioa.

namentlich nicht in der Tiefe, erwarten. Die Not-
wendigkeit einer solchen wird jedoch weniger dringlich

bei der Wahrscheinlichkeit, dass die Rindergattung für

die Buboncnpest nicht empfänglich ist.

4. Das Arsenik (Natriuroarscnit) schädigt dtn
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Pestbacillus selbt iu sehr kleinen Dosen, indem es seine

Entwicklung hemmt und seine Virulenz vermindert.

5. Die Wirksamkeit der Desinfcction wird ausser

durch den Procentgehalt des Arsenpriiparates noch be-

deutend durch die Temperatur erhöht.

i) Lepra.

1) Bergmann, A. v., Die Lepra. Hit 7 Taf. 8.

Stuttgart (Deutsche Cbir. 106.) — 8) Blaschko,
A., Die Lepra im Kreise Memel. Berlin. 87 Ss. —
3) Kichraüller, G., Notes sur la lepre en Islande.

Recherches sur Uetiologie. Paris. 1896. 4. 147 pp.
Tb»se. (Hyg. Rundschau. S. 1250.) — 4) Jessuer,
Die Pathologie der Lepra. Berl. Klinik. Heft 109.

Berlin. 44 Ss. — 5) K liugmü I ler, V. uud R.Weber,
Untersuchungen über Lepra. Deutsche med. Wochen-
schrift. No. 8. — 6) Koch, U., Die Lepraerkrankungeu
im Kreise Memel. Jcua. 15 Ss. — 7) Kubier und
M Kirchner, Die Lepra in Russlaud. Ein Reise-

bericht Arb. d. d. Kais. Ges.-A. Bd. 13. S. 403. —
8) Laehr, M., Lepra und Syringomyelic. Differential-

diagnostische Bemerkungen. Berl. klin. Wochenschr.

No. 3. S. 45. (Hyg. Rundschau. S. 1073.) — 9)

Lesser, E.. Die Aussatzhäuser des Mittelalters. Nach
einem academischen Vortrage. Schweizer Rundschau.

1S96. (Ebendas. S. 174.) — 10) Mittheilungen und
Verhandlungen der internationalen wissenschaftlichen

Lepra-Conferenz zu Berlin im Octobcr 1897. Bd. I

und IL Berlin. — 11) Polakowski, H., Die Lepra
in Columbien. Deutsche med. Wochenschr. No. 40.

— 12) Sticker. Mittheilungen über Lepra nach Er-

fahrungen in Indien und Aegypten. Münch, med.

Wochenschr. No. 89. S. 1063."

k) Malaria.

1) Burot, F. und A. Legrand, Therapeutiquc

du paludisme. Paris. 186 pp. — 2) Celli, A. und
P. S. Santori, Die Incubationsdauer des Malariafiebcrs

nach der Behandlung mit Blutserum von immunen
Thiercn. Centralbl. f. Bact Bd. 21. No. 2. S. 49.

— 3) Laveran, A., Traite du paludisme. gr. 8. Av.

fig. Paris. — 4) Le wkowiez, X., Ueber den Entwicke-

lungsgang und die Eintheilung der Malariaparasit« n.

Centralbl. f. Bact. Bd. 21. No. 4. S. 129. — 5)

Marchoux, E., Le paludisme au Senegal. Ann. de

l inst. Pasteur. No. 8. p. 640. — 6) Plchn, A., Die

Blutuntersuchung in tropischen Fiebergegenden und ihre

praktische Bedeutung. Arch. f. Schiffs- u. Tropenhyg.

Bd. 1. H. 1. (Hyg. Rundschau. S. 660.) — 7) Spa-
doni, G., Sopra una circonscritti epidemia di raalaria.

Ann. d'ig. sperimentale. vol. 7. p. 1. — 8) Zie-
mann, H Zur Morphologie der Malariaparasiten.

Centralbl. f. Bact Bd. 21. No. 17 u. 18. S. 641.
— 9) Derselbe, Nachtrag zur Morphologie der Malaria-

parasiten. Ebendas. Bd. 21. No. 20 u. 21. S. 805.

1) Hundswuth.

1) Bruschettini, A., Erwiderung auf den Artikel

von Dr. Marx, betreffend meine Untersuchungen über

die Aetiologie der Hundswuth. Centralbl. f. Bact.

Bd. 21. No. 5. S. 203. — 2) Frantzius, E., Einige

Beobachtungen über die Wirkung der Röntgen'schen

Strahlen auf das Gift der Tollwuth. Ebendas. Bd. 21.

No. 6 u. 7. S. 261. — 8) Grigorjew, A., Eine kurze

Bemerkung zu den Arbeiten von Mcmmo und Bru-
schettini über die Aetiologie der Tollwuth. Ebendas.

Bd. 22. No. 2 u. 3. S. 42. — 4) Derselbe, Zur
Frage über die Natur der Parasiten bei Lyssa. Kbcndas.

Bd. 22. No. 14 u. 15. S. 397. — 5) Högyes, A.,

Zoonosen. 2. Abth.: Lyssa. 5. Bd. 5. Th. 2 Abth.

von H. Nothnagel. Spec. Path. u. Ther. 240 Ss. Mit

18 Abb. - 6) Marx.E., Zur Kritik des „Wuthbaeillus*

Bruschcttini's. Centralbl. f. Bact Bd. 21. No. 5.

S. 205. — 7) Memmo, iL, Beitrag zur Kenntnis* der
Aetiologie der Tollwuth. IL Mitth. Ebendas. Bd. 21.

No. 17 u. 18. S. 657. — 8) Pottevin, Les vacciua-

tions antirabiques a fInstitut Pastcur en 1896. Ann.
de Tlnst. Pasteur. No. 4. p. 336. — 9) Statistique

de la Station Pasteur de Tiflis. Ibid. No. 10. p. 789.

m) Maul- und Klauenseuche.

1) Albrecht, Uebertragbarkeit der Maul- und
Klauenseuche auf andere Haustbiere. Wochenschr. f.

Thierheilk. 1896. (Hyg. Rundschau. S. 563.) — 2)

Babes, V. und G. Proca, Beobachtungen über die

Aetiologie der Maul- und Klauenseuche. Centralbl. f.

Bact. Bd. 21. No. 22 u. 23. S. 835. — 3) Bebla,
Künstliche Uebertragung der Maul- und Klauenseuche
auf Schafe. Herl, thicrärztl. Wochenschr. 1S96. No. 33.

(Hyg. Rundschau. S. 664.) — 4) Busse nius und
.Siegel, Der gemeinsame Krankheitserreger der Mund-
seuche der Menschen und der Maul- und Klauenseuche
der Thiere. Deutsche med. Wochenschr. Nu. 5. —
5) Klebba und Goltz, Zur Frage der Immunisirung
bei Maul- und Klauenseuche. Ebendas. No. 44. —
6) Loeffler und Frosch, Summarischer Bericht über
die Ergebnisse der Untersuchungen der Commission zur

Erforschung der Maul- und Klauenseuche bei dem In-

stitute für Infectionskrankheiten in Berlin. Centralbl.

f. Bact Bd. 22. No. 10 u. 11. S. 257. Deutsche
med. Wochenschr. No. 39. — 7) Mayer, Zur Maul-
uud Klauenseuche in Unterfranken. Wochenschr. f.

Thierheilk. u. Viehzucht. Jahrg. 40. No. 29. (Hyg.
Rundscb. S. 564.) — 8) Siegel, Vorläufiger Bericht über
weitere Versuche zur Erforschung der Aetiologie der

Maul- und Klauenseuche. Deutsche med. Wochenschr.
No. 41. — 9) Sti erlin, Beim Menschen beobachtete

Erkrankungen in Folge von Infection mit Maul- und
Klaucnscuchegift Münch, med. Wochenschr. No. 28.

S. 770.

n) Gelbes Fieber.

1) Havelburg, Extrait d'un memoire intitule:

Recherches expcrimentales et anatomiques sur la licvre

jaune. Ann. de l'Iust Pasteur. No. 6. p. 515. —
2) Sanarclli, G., Etiologie et pathogeuie de la fievre

jaune. Ibid. No. 6. p. 433. No. 9. p. 67». — 3)

Derselbe, Etiologia e patogenesi dclla febbre gialla.

Ann. d'ig. sper. vol. 7. p. 345. 433. — 4) Der-
selbe, L'immunite et la serotherapie contre la fievre

jaune. Ann. de l inst Pasteur. No. 10. p. 753.

o) Andere Infectionskrankheiten.

1) Achalme, P., Recherches bacteriologiques sur

le rhumatisme articulairc aigu. Ann. de Tlnst. Pasteur.

No. 11. p. S45. — 2) Asam, Ein Fall von Wundstarr-
krampf, uutcr Anwendung von Antitoxin geheilt Münch,
med. Wochenschr. No. 32. S. 886. — 3) Blumen -

thal, F., Klinische und experimentelle Beitrage zur

Kenntniss des Tetanus. Zeitschr. f. klin. Med. Bd. 30.

S. 538. (Hyg. Rundschau. S. 1076.) — 4) Bonhoff,
Versuche über die Möglichkeit der Uebertragung des

Rotzcontagiums mittelst Diphtherieheilscrura. Berl. kl.

Wochenschr. No. 5. (Hvg. Rundsch. S. 861.) — 5)

Bryce, P. H., C. Ü. Probst, U. Handford, Wm.
Oldwright, E. Duncan, Th. Carr, A. Johnston,
W. Nelson, B. Lee, How far mandatory moasures are

of value and practical in measles and whooping-cough.

Brit. med. Journ. p. 759. — 6) Calmette, A.. Sur

lo venin des serpents et l'emploi du serum antiveni-

meux dans la therapeutique. Ann. de l'Inst Pasteur.

No. 3. p. 214. — 7) Czaplewski, E. und R. Hensel,
Bacteriologische Untersuchungen bei Keuchhusten. Cen-

tralbl. f. Bact Bd. 22. No. 22/23. S. 641. Deutsche

med. Wochenschr. No. 37. — 8) le Dantec, F., La
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bacteridie charbonneuse. Eucyelop. scicntif. des aide-

memoire. Paris. 204 pp. — 9) Die Pellagra in Oester-

reich. Oestcrr. San.-W. 1896. No. 49. (Hyg. Rdseh.
S. 1092.) — 10) Dönitz, W., Ueber das Antitoiiu des

Tetanus. Deutsehe med. Wochenschr. No. 27. — 11)
Eijkman, C, Eine Üeri-Beri ähnliehe Krankheit der
Hühner. Virch. Arch. Bd. 148. S. 523. - 12) Der-
selbe, Ein Versuch zur Bekämpfung der Beri-Beri.

Ebendas. Bd. 149. S. 187. — 13) En gel mann. Zur
Serumtherapic des Tetanus. Münch, med. Wochenschr.
No. 32. S. 880. — 14) Fopp a, P., Das epidemische
Auftreten croupüser Pneumonien in der Gemeinde Sarn-
thal im Winter 1894 bis Mai 1894. Oestcrr. San.-W.
1896. No. 37. (Hyg. Rundschau. S. 371.) — 15)

(i logner, Neuere Untersuchungen über die Aetiologie

und den klinischen Verlauf der Beri-Beri- Krankheit.

Arch. f. Schiffs- u. Tropenhyg. Bd. 1. H. 1. (Hvg.
Rundschau. S. 661.) — 16) Griglio, G., Trasmissi-

bilitä del carbonchio per mezzo delle pclli c dcl cuojo.

Ann. d'ig. sper. Vol. 7. p. 50. — 17) Gussow, L.,

Ein Fall einer dreifachen Infection des Organismus (mit
Milzbrandbacilleu

, eitcrerregenden Streptococcen uud
Kraenkel's Diploeocccn.) Centralbl. f. Bact. Bd. 21.

Xo. 22/23. S. 849. — 18) Janowski, W., Zur Aetio-

logie der Dysenterie. Ebendas. Bd. 21. No. 3. S. 88.
— 19) Kartulis, Dysenterie (Ruhr). Spec. Path. u.

Ther., herausg. v. Nothnagel. Bd. 5. Th. 3. Wien
1896. (Hyg. Rundschau. S. 1008.) — 20) Koch, R.,

Berichte über seine in Kimberley ausgeführten Experi-

mentalstudien zur Bekämpfung der Rinderpest. Dtsch.

med. Wochenschr. No. 15. IG. - 21) Kolle, W. uud
G. Turner. Ueber den Fortgang der Rinderpestfor-

schungen in Koch's Versuchsstation in Kimberlev.
Ebendas. No. 50. — 22) Kaplik, II.. Die Bacteriö-

logie des Keuchhustens. Centralbl. f. Bact. Bd. 22.

No. 8/9. S. 222. - 28) Koränyi, F. v., Zoonosen.
1. Abth.: Milzbraud, Rotz. Actinomycosis, Maul- und
Klauenseuche. 5. Bd. 5. Th. v. Nothnagel. Spec.

Path. u. Ther. Wien. 150 Ss. mit G Abb. u. G färb.

Taf. — 24) Krause, J. W., Zur Koch'schen Rinder-
pestimpfung. Deutsche med. Wochenschr. No. 39. —
25) Marie, A., Recherches sur la toxine tetanique.

Ann. de Tlnst. Pasteur. No. 7. S. 591. — 26) Müller,
W., Ein Beitrag zur Aetiologie der Meningitis cerebro-

spinalis epidemica. Deutsch, med. Wochenschr. No. 29.
— 27) van Niessen, Die Actinomvces-Reincultur.
Virch. Arch. Bd. 150. S. 482. — 28) Paul, N., Ueber
die Heilkraft des aus verschiedenen immunisirten Thicren
gewonnenen antipneumonischen Serums. Centralbl. f.

Bact. Bd. 21. No. 17/18. S. 664. - 29) Pröbsting,
Ueber die Verbreitung der ägyptischen Augenentzün-
dung in der Rheinebene und über die Mittel zur Be-
kämpfung derselben. Centralbl. f. allg. Ges.-Pfl. 1896.
S. 1. (Hyg. Rundsch. 1898. S. 19.) — 30) Remy,
Ch., Morve chronique de l'homme. Arch. de med. exp.

et d'anat. path. Bd. 9. No. 2. (Hyg. Rundsch. S. 723.)— 31) Spengler, C, Bacteriologische Untersuchungen
bei Keuchhusten. Deutsche med. Wochenschr. No. 52.
— 32) Steiner, M., Beiträge zur Pathogenese des
Soorpilzes. Centralbl. f. Bact. Bd. 21. No. 10. S. 385.— [33) Tictin, J., Zur Lehre vom Rückfalltvphus.
Ebendas. Bd. 21. Xo. 5. S. 179. — 34) Uckc, A.,

Ein Beitrag zur Epidemiologie des Erysipels. Ebendas.
Bd. 21. Xo. 8/9. S. 811. - 35) Wöhrmann , Re-
cherches sur les proprietis toxiques et antitoxiques du
sang et de la bile des anguilles et des vipercs. Aun.
de l'Inst. Pasteur. No. 11. S. 810.

12. Gewcrbehygiene.

1) An des, L. E., Geruchfreic Kopalschmelzanlagen.
Chem. Zeitg. Jahrg. 20. S. 518. (Hyg. Rundschau.
S. 876.) — 2) Aruaud, F., Etudes sur le phosphore
et phosphorisme professionnel. 8. Paris. — 3) Ber-

thenson, L., L'industrie du pt'-trole au point de vu>-

sanitaire. Revue d*hygieue. T. XLX. No. 49. — 4)

Brouardel, P., Les substanecs explosives au point de

vue medico-legal. Annales d'hygienc publique. T. S7.

p. 5. — 5) Dampfkesselexplosionen im Deutschen Reich

während des Jahres 1895. Chem. Zeitg. Jahrg. 20.

S. 737. (Hyg. Rundschau. S 1101.) - 6) Dilobel,
Necrose du maxillaire superieur produitc par le phos-

phore chez un tabagique (fumeur de cigars). Gazette

med. de Paris. No. 47. p. 553. — 7) Eick, H., In-

dustrielle Wäschereieu. Gesundheitsingenieur. Xo. 2. —
8) Elkan, E., Die Gewerbehygiene Preussens vom

Jahre 1895 im Lichte der Fabrikinspection. (S. A.

gr. 8. Frankfurt. — 9) Etienne, G., La raortalite

infantile dans les familles des ouvrieres ä la manufac-

ture de tabacs de Nancy. Ann. d'byg. publ. T. 37.

p. 526. — 10) v. Frankenberg, Die Gesundheit der

Arbeiter und ihr gesetzlicher Schutz. Soc. Praxis.

1896-1897. No. 9. (Hyg. Rundschau. S. 426.) -
11) 3. Hauptversammlung des Vereins deutscher kV-

visions-Ingeuieure in Berlin. Chem. Zeitg. Jahrg. 20.

S. 745. (Hyg. Rundschau. S. 940.) — 12) Heller,

R., Mager, W. und H. v. Schröttcr, Zur Kenntniss

der Todesursache von Pressluftarbciteru. Deutsche med.

Wochenschr. No. 24. S. 375. — 13) Dieselben.
Ueber arterielle Luftembolie. Aus den Untersuchungen

über Luftdruckcrkrankungen. Zeitschr. für klin. Med.

Bd. 32. Suppl.-Heft. — 14) Jacobson, F., Ein Kall

tüdtlichcr Vergiftung mittels Martiusgclb (Manchester

gelb). Deutsche med. Wochenschr. No. 23 — 15)

Jahresberichte der kgl. preussischen Regierungs- und

Gcwcrberäthc und Bergbehörden für 1895. Chem. Zt*.

Jahrg. 20. S. 690. (Hyg. Rundschau. S. 936.) — IG;

Isenberg, H., De Thygiene du houilleur et des ma-

ladies, qui lui sont particulicres. Montpellier. lSy»;.

4. 121 pp. (Hyg. Rundschau. S. 1100.) — 17) Kley,

W., Die Berufskrankheiten und ihre Stellung in der

staatlichen Arbeiterversicherung in nationalöconomiscb«

Beleuchtung. Cassel. 178 Ss. — 18) Künne, Mas-en-

Vergiftung durch Dämpfe von rauchender Salpetersäure.

Deutsche med. Wocheuschr. No. 26. S. 414. — 19)

Lucas, E., De rempoisouuement par rhydrogene ar-

söniee. Paris. 1895. 104 pp. These. (Hyg". Rundschau.

5. 1101.) — 20) Magitot, De l'assainissemcnt de In-

dustrie des allumettcs. Compt. rend. T. 124. No. 6. —
21) Manouvriez, A., Intoxication parvapeurs nitreuses

Bull, de l'ac. T. 37. — 22) Die Mitwirkung der Aercte

bei Handhabung der Gewerbehygiene. Referent G. Merkel

(Nürnberg). XXI. Versammlung des Deutschen Verein*

für öffentliche Gesundheitspflege zu Kiel. Sept. 1S9£.

Deutsche Vierteljahrschr. für öffentl. Gesundheitspfleg-..

Bd. 29. S. 135.— 23) Misch ler, Arbeiterschlafstätten

in Wien. Sociale Praxis. No. 16. (Hyg. Rundschau
S. 1130.) — 24) Mongin, A., On risque professionel

dans les maladics et accidents du travail au point dt

vue de l'hvgienc generale et do la medecinc judiciair

Lyon. 1896. 4. 152 pp. These. (Hyg. Rundschau.

S. 1269.) — 25) Napias, H., Dispositious legales prbes

dans les differents pays de l'Europe au point de vue

de Thygiene des enfants et des femmes travail lant dans

l'industrie (äge d'admission, duree du travail). Revur

d'hvgiene. Bd. XLX. No. 1. — 26) Netolitxkjr, A-,

Hygiene der Textilindustrie. Bd. VIII. Th. II. Abth. 3

von Th. WeyPs Handbuch der Hygiene. Jena. 255 S>.

— 27) Roemer, Acute tödtliche Schwefelwasserstoff-

vergiftung. Münch, med. Wochenschr. No. 31. S. 851.

— 28) Roussel, Th., Magitot, Monod. Ch., Han-
riot, Vallin, Sur l'assainissement de la fabrieatwi:

des allumettes. Bull, de l'ac. T. 87. p. 141. (Ccre-

missionsbericht) — 29) Santosson, C. G., Ueber chro-

nische Vergiftungen mit Steinkohlcntbeerbenzin ; vier

Todesfälle. Nach klinischen und pathologisch -an atomi

sehen Beobachtungen mehrerer Collcgeu und mit be-

leuchtenden Thierexperimenten. Arch. f. Hvg. Bd. 31.

S. 336. — 30) Schuler, F., Die hygienischen Ver-

Digitized by Google



RÜBKER iwn Günther, Gbsus!>hbitspflroe vsd Obertraobare Tmerkrankiieiten. 4ß7

liältnisse der Müller in der Schweiz. Deutsche Viertel

-

jahrsschr. f. öffentl. Gesundhcitspfl. Bd. 29. S. 513. —
31)Seiffert, Die Erkrankungen der Zinkhütten-jVrbeiter

und hygienische Maassregeln dagegen. Ebendas. S. 419.

— 32) Senn, A., Typische Hornhauterkrankung bei

Anilinfarben). Correspbl. für Schweizer Aerzte. No. 6.

(Hyg. Rundschau. S. 526.) — 88) St ade 1 manu, E.,

SchwefelkohlenstofiFvergiftung. Berlin. 1896. 26 Ss. 8.

(llyg. Rundschau. S. 875.) — 34) Tenholt, Das Ge-

sundheitswesen im Bereiche des allgemeinen Knappschafts-

Vereins zu Bochum. General-Bericht, gr. 8. Mit 2 Taf.,

Tab. u. 1 Karte. Bochum. 126 Ss. - 85) V allin, E.,

L'assainissement de la fabrication des allutnettcs. Rcv.

d'hyg. T. XIX. So. 7. — 36) Derselbe, La protection

des blanehisseuses contre les dangers du linge sale.

Ibid. No. 61. — 87) Wertheim Salomonson, J. K. A.,

De beroepsatrophie der diamantsnijders. Weekblad.

22. Mai. p. 866. — 33) Wolf, K. U., Die Gesund-

heitspflege des Arbeiters, gr. 8. Dresden. — 89)

Wutzdorff, Die in Chromatfabriken beobachteten Ge-

sundheitsschädigungen und die zur Verhütung derselben

erforderlichen Maassnahmen. Arb. a. d. kais. Ges.-Amt.

Bd. 13. S. 328.

Auf der XXI. Versammlung des deutschen Vereins

für öff. Gesundheitspflege zu Kiel im September 1896

wurde (22) die Frage der Mitwirkung der Aerzte

bei Handhabung der Gewerbehygiene einer Be-

sprechung unterzogen. Die von dem Referenten

Merkel aufgestellten Schlusssatze lauteten:

1. Eine gedeihliche Entwiekelung der Gcwerbe-
bygiene ist ohne Mitwirkung der Aerzte undenkbar.

2. Die Grundsatze, von welchen die letztere aus-

zugehen hat, sind keine anderen, als diejenigen, welche

ärztliche Kunst und Wissenschaft überhaupt an die

Hand geben. Es ist deshalb nicht wünschenswertb,

dass Aerzte, welche den Aufgaben der Gewerbehygiene
nachzugehen haben, aus der ärztlichen Praxis voll-

kommen losgeschält werden.

3. Eine genaue Kenntniss der einschlägigen gesetz-

lichen Bestimmungen und Verordnungen ist dem ärzt-

lichen Gewerbehygicniker ebenso unentbehrlich, als ein

gewisses Maass von Verständniss für die technischen

Fragen und für die Bedürfnisse und die Existenzbedin-

gungen der Industrie und des Gewerbes. Es ist des-

halb ein stetes „Hand in Handgehen" des Gewerbe-
hygienikers mit den technischen Aufsichtsorganen und
den Verwaltungsbehörden unerlasslich, was im Allge-

meinen am besten erreicht wird dadurch, dass die

ärztliche Gewerbehygiene den Amtsärzten (welche

nicht Gerichtsärzte sein, sondern nur der Verwaltung
dienen sollen) übertragen wird, während in grossen In-

dustriecentren sieh die Aufstellung eigener Aerzte für

diese Zwecke empfiehlt.

4. Bei der Ausbildung der angegebenen Aerzte in

der Hygiene und bei den Prüfungen für den ärztlichen

Staatsdienst muss darum der Gewerbehygiene besondere

Aufmerksamkeit geschenkt werden.

Napias (25) giebt vergleichende Zusammenstellun-

gen der Verhältnisse, die sich auf die in Gewerbe-

betrieben beschäftigten Frauen und Kinder

beziehen, mit Berücksichtigung der verschiedenen euro-

päischen Staaten.

Der genannte französische Commissionsberieht (28)

beschäftigt sich eingehend mit den Schädlichkeiten, die

mit der Fab rication der Phosphorzündbölzchen
verbunden sind. Zur Abhülfe, resp. zur Assanirung

des genannten Gewerbes werden folgende Punkte vor-

geschlagen :

1. Verbot des weissen Phosphors und Ersetzung

desselben durch den rotten Phosphor oder andere

Substanzen;

2. Anwcudung geschlossener automatischer Ma-

schinen
;

3. Assanirung der im Betriebe befindlichen Werk-

stätten (genügende Ventilation, kurze und altemirende

Arbeitszeit, zweckmässige Auswahl des Arbeitcrpersonals

und periodische ärztliche Untersuchung desselben mit

temporärer oder definitiver Entfernung der Arbeiter mit

ungesunden Mundwerkzeugen).

Magitot (20) behandelt die Frage der Assani-

rung der Streichholz-Industrie. Um dem Phos-

phorismus entgegenzutreten, ist genügende künstliehe

Ventilation der Arbeitsräume erforderlich. Was die

Phosphornecrose angeht, so ist eine zweckmässige

Auswahl unter dem Arbeitspersonal nothwendig; Per-

sonen mit irgendwelchen Läsionen des Mundes oder des

Gebisses dürfen nicht angestellt werden.

Delobel(6) beobachtete einen Fall von Necrose
des Oberkiefers, der bei einem Tabak- (Cigarrcn-)

Raucher auftrat und deren Entstehung er aul die

Phosphordämpfo zurückführt, «eiche von den zahl-

reichen Streichhölzchen stammten, deren sich Pat.

bediente, um seine Cigarren anzuzünden und wieder an-

zuzünden.

Schuler (30) behandelt die hygienischen Ver-

hältnisse der Müller in der Schweiz: er gelangt

zu dem Schluss, dass die genannten Verhältnisse in

Bezug auf Löhnung und Verpflegung, Anfordcruug an

die Arbeitsleistung, Fürsorge für Sicherheit und Gesund-

heit des Arbeiters günstiger sind, als sie vielfach ander-

wärts geschildert werden. Aber auch hier bleibt noch

vieles zu thun übrig. Dies gilt namentlich für die

ganz kleinen, dem Fabrikbesitz nicht unterstellten Be-

triebe. Um eine Besserung der Lage herbeizuführen,

müsste man vor allem ins Auge fassen: die Vervoll-

kommnung der baulichen und technischen Einrichtungen,

sowie die Regelung der Arbeitszeit.

Sei ff er t (31), Arzt in Antonienhütte, behandelt

die Frage der Erkrankungen der Zinkhütten-

Arbeiter. Den schweren Schädigungen, denen die

Zinkhütten-Arbeiter ausgesetzt sind, lässt sich nach

Ansicht S.'s durch eine Reihe von Maassnahmen ent-

gegentreten; zunächst dürfen nur kräftig veranlagte,

nicht zu junge Leute angestellt werden; Ausschluss

der weiblichen Arbeitskräfte ist nicht besonders noth-

wendig. Der eigentliche allgemeine Intoxicationsträger

ist der Hüttenstaub. Reichliches Besprengen des Ma-

terials und der Gänge dürfte die Gefahr erheblich ver-

mindern. Ferner sind die betriebstechnischen Ver-

besserungen der Neuzeit möglichst überall durchzu-

führen, so das Abfangen der Gase und des Rauches

unmittelbar bei ihrem Entweichen aus den Oefen und

ihre Fortleitung durch Schlote zur Hütte hinaus, so

die Zuführung reichlicher Mengen frischer Luft, ferner

eine gute Beleuchtung zur Vermeidung von Unfällen etc.

Dann muss gutes und frisches Trinkwasser reichlich

zur Verfügung stehen, ferner muss ausreichende Wasch-

gelegenheit vorhanden sein. Das Essen in den Hütten-

räuraen, das Herumlagern der nothwendigen Nahrungs-
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mittel ist zu untersagen. Saubere, luftige Speisesäle

sind einzurichten. Für reichliehe Badegelegenheit ist

Sorge zu tragen. Um den Alcoholgenuss zu beschrän-

ken, erscheint es zweckmässig, dem Arbeiter nach dem

Bade warmen Kaffee, warmen Thee, auch Bier, event.

einen Schnaps direct am Hüttenplatz zu verabfolgen.

Der Aufenthalt und das Uebcrmaass in den düsteren

und ungesunden Schnapslocalen dürfte dadurch sicher-

lich beschränkt werden. — Was die Ausführung dieser

Vorschläge angeht, so ist sie gewiss nicht leicht. Sic

stellt au das peinliche Verstau doiss, die Pflichttreue,

die Arbeitskraft der Beamten grosse Anforderungen;

deuu es handelt sich um einen indolenten Arbeiter-

schlag, der keine grossen Ansprüche an Reinlichkeit

und Sauberkeit stellt und die Notwendigkeit solcher

hygienischer Maassnahmen schwer einsieht. Es wird

also vor Allem darauf ankommen, durch consequente,

überzeugende wohlmeinende Erklärung und Strenge die

Leute zur Befolgung der gegebenen Vorschriften anzu-

halten.

Künnc (18) berichtet über Massen Vergiftung
durch Dämpfe von rauchender Salpetersäure.

Im Hai 1897 brach eines Abends auf einem Hofe der

Karbenfabriken F. R. Bayer u. Comp, zu Elberfeld, auf

dem eine grosse Menge Ballons mit rauchender Sal-

petersäure lagerten, Feuer aus. Die Ballons platzten,

und die mit dem Löschen des Feuers beschäftigten

Leute bekamen sofort Krankheitserscheinungen (Husten-

reiz, Brustbeklemmung, Uebelkeit, Erbrechen, Kopf-

schmerz). Später wurden heftige Athemnoth, grosse

Pulsbeschleunigung. Cyanose, Bewusstlosigkcit und an-

geblich auch Krämpfe beobachtet. Zwei Personen

starben ; die letzteren Fälle wurden aber von dem Autor

nicht selbst beobachtet.

Manouvriez (21) berichtet über 2 tödtlich ver-

laufene Fälle von Vergiftung durch salpetrig-

saure Dämpfe, welche zwei Arbeiter betrafen, die

sich mit der Fabrication von ,engrais compose* (zu-

sammengesetzter Dünger) beschäftigten. Der letztere

wird dargestellt durch Vermischung gleicher Theilc von

1. Natronsalpeter, 2. kicsartigem Lignit (bestehend aus

einer thonigen Masse, gemischt mit Kohle und etwas

Schwefeleisen), 3. pulverisirten Abgängen von laine gras

(bestehend aus Thon und Sand, Natriumsulfat, Natrium-

chlorid, Natriumnitrat, ferner stickstoffhaltigen und

fettigen organischeu Substanzen). Die genannte Dünger-

mischung war in dem vorliegenden Falle, in zahlreichen

Säcken verpackt, durch hohe Aussentemperatur derartig

erhitzt worden, dass eine Oxydation des Schwefeleisens,

des Lignits, in Sulfat vor sich ging: die letztere voll-

zog sich zum Thcil auf Kosten des Sauerstoffs des bei-

gemischten Salpeters und gab so zur Entwicklung der

salpetrigsaureu Dämpfe Veranlassung.

Wert he im Salomonson (37) bespricht mehrere

Fälle eigener Beobachtung von Berufs atrophie der

Diamantschneider, die sich in Atrophie gewisser

Handmuskcln (Interossci, Adductor pollicis) und Her-

absetzung des Tastgefühls an den Fingern u. s. w.

äussert.

Berthenson (3) giebt nach eigenen Studien, die

er in Baku ausführte, eine Schilderung der mit der

Petroleum-Industrie verbundenen Gefahren und

macht eine Reihe von Vorschlägen, wie denselben ent-

gegengetreten werden kann.

Heller, Mager und v. Schrötter (12) beschäf-

tigen sich mit der Ursache der bei Pressluftarbeitern

zu beobachtenden Todesfälle an der Hand des in Oester-

reich vorliegenden Materials.

Dieselben (13) haben zahlreiche experimentelle

Untersuchungen am Thiere über die Frage der arte-

riellen Luftembolie angestellt. Was die Resultate

augeht, so glauben die Autoren als wichtigstes Ergeb-

niss der Versuche den endgiltigen Beweis dafür erbracht

zu haben, dass die Passage von Luft durch das Ca-

pillarsystem möglich ist und ein Kreisen von Luft im

Gefässsystcm stattfinden kann. Durch Injectionen in

das System des linken Herzeus wurde gezeigt, dass es

am lebenden Thiere gelingt, den ganzen Kreislauf mit

Luft zu füllen, und dass diese Füllung durch d«

Passiren der Gasblasen durch das Capillarsystem dei

grossen Kreislaufs und das Capillarsystem des Lungen-

kreislaufs bewirkt wird. — Die Untersuchungen wurden

angestellt im Anschluss an Untersuchungen über die

Ursachen der sogeu. Caisson-Krankheit.

Vallin (36) macht auf die Gefahren aufmerksam,

welche für die Wäscherinnen aus der Beschäftigung

mit der Wäsche von Kranken hervorgehen, und tritt

im Allgemeinen für die Desinfcction derselben vor dem

Waschen ein.

Etienne (9) bespricht den Einfluss des Nicotis-

mus auf die Schwangerschaft und die Gesund-

heit der Kinder bei den Arbeiterinnen in den

Tabakfabriken zu Nancy. Ueber diesen Einflnu

gehen die Ansichten der Autoren bisher noch sehr aus-

einander. E. hatte reiches Beobachtungsmaterial in der.

Krippen zu Nancy, wo ihm die Kindersterblichkeit m

den Familien der Tabakarbeiterinnen auffiel. Auf den

Verlauf der Schwangerschaft scheint bei den Arbeite-

rinnen der Tabak keinen bemerkenswerthen Einfluss zu

haben. Was den Einfluss auf die Kinder angeht, so

konnte E. Folgendes feststellen: 2 Kinder, welche die

Mutterbrust bekommen hatten, und zwar nur so lange,

bis die Mutter nach der Entbindung wieder in die

Fabrik ging, befanden sich hinterher dauernd wohl,

8 Kinder, welche die Mutterbrust bekamen, nachdem

die Mutter die Beschäftigung in der Fabrik wieder auf-

genommen hatte, starben sämmtlich zwischen dem

1. und 13. Lebensmonat, hiervon 6 in den ersten sechs

Monaten. Im Ganzen zeigte sich die Kindersterblich-

keit in den Familien der Tabakarbeiteriuuen mehr ab

doppelt so gross, wie sonst bei der Arbeiterbevülkeruntf.

(Unter 93 Kindern erlebten 39 das Ende des 2. Lebens-

jahres nicht.) Das Sclbstnäbren der Frauen nach

Wiederaufnahme der Arbeit ist abo zu widerrathen.

13. Gemeinnützige Anstalten.

a) Schulhygiene und Kinderpflege.

1) Axenfeld, Th., Bemerkungen zu dem Artikel

d. Herrn Prof. F. W. Büsing über „Die ersten 20 Jahre des

Sommerpflegeweus in Deutschlands". Hyg. Ruudschau
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No. 19. S. 945. — 2) Berger, H., Die gesundheit-

lichen Verhältnisse in den Schulen des Kreises Neu-
stadt am Rübenberge (Hannover.) Ztschr. f. Hygiene.

Bd. 24. S. 189. — 3) Beutner, Volk.sschulbau im
Pavillonsystem zu Ludwigshafen a. Rh. Deutsche Bau-
leitung. 1896. No. 102. (Hyg. Rundsch. S. 674.) —
4) Brahn, M., Die Geisteshygiene in der Schule.

Deutsche med. Wochenschr. No. 26. — 5) Büsiug,
F. W., Die ersten 20 Jahre des Sommer- Pflegcwescns in

Deutschland. Hygien. Rundschau. No. 8. S. 385.

6} Burgerstein, Aus dem medicinischen Berichte über

die Lehranstalten der Kaiserin Maria von Kussland.

Ztschr. f. Schulgesundheitspfl. No. 2. Hyg. Rundsch.
S. 868.) — 7) Caille, Ueber die Verhütung anstecken-

der Krankheiten durch die Schule. Zcitschr. f. Schul-

gesundheitspfl. No. 3. (Hyg. Rundsch. S. S69.) -
8) Duviard, A., Hygiene respiratoire et cutanee de la

deuxiemc .enfance dans les villes. 8. Paris. — 9)

Ebbinghaus, Eine neue Methode zur Prüfung geisti-

ger Fähigkeiten und ihre Anwendung bei Schulkindern.

Ztschr. f. Schulgesundheitspfl. Xo. 4. (Hvg. Rundsch.
S. 870.) — 10) Edel, A., Der Schularzt." Ztschr. für

Schulgesundheitspfl. No. 4. (Hvg. Rundsch. S. »61.)
— II) Derselbe, Zur Schularztfrage. Deutsche med.

Wochenschr. No. 13. — 12) Eulenburg, A„ Eiu Bei-

trag zur Schulüberbürdungsfrage. Deutsche mediciu.

Wochenschrift No. 18. — 13) Eulenberg, H. und
Tb. Bach, Schulgesundheitslehrc. Das Schulhaus und
das Unterrichtswesen vom gesundheitlichen Standpunkte.

2. Aufl. 4. Lief. Berlin. — 14) Faivre, L'hygien«

de la bouche dans les Colleges. Revue d'hygiene.

T. XIX. Band 37. p. 627. - 15) Friedrich, Job.,

Untersuchungen über die Einflüsse der Arbeitsdauer

und der Arbeitspausen auf die geistige Leistungsfähig-

keit der Sehulkinder. S.-A. 8. M. 5 Fig. Hamburg.
— 16) (ientsch, W., Einiges über Schulheizung, Ge-

sundheitsingen. No. 7. — 17) Göbeler u. Bahlcke,
Beschreibung und Bcurtheilung der Hustädt'schen Schul-

bank mit rechtwinkligem Klappsitz. Ztscbr. f. Schul-

gesundheitspfl. No. 3. {Hygien. Rundsch. S. S71.) —
IS) Griesbach. H., Ein neues Aesthesiometer. Dt.ieh.

medic. Wochenschr. No. 30. — 19) Kraepelin, E.,

Zur Ucberbürduiigsfrogc. Jena. — 20) Mangenot. C,
L'ecole primaire ä Saint- Petersbourg et ä Mcseou. Rev.

d'hygiene. T. XIX. No. 27. p. 617. — 21) Der-
selbe, Water closets pour ccoles. Ibid. Tome XIX.
No. 12. p. 1096. — 22) Mcssineo, ü., L'illumina-

zione naturale nelle scuole di Palermo. Ann. d'ig.

sper. Vol. 7. p. 167. — 23) Mit sc ha, Die nieder-

österreichischen Bestimmungen zur Verhütung von In-

fektionskrankheiten in Schulen. Ztschr. f. Schulgesund-

heitspflege. No. 5. (Hyg. Rundsch. 1898. S. 94.) —
24) Pavel, Die physische Erziehung an den ungarischen

Mittelschulen. Ebeud, (Hyg. Rundsch. 189S. S. 93.) —
25) Schenckendorff, E. von und F. A. Schmidt,
Jahrbuch für Volks- und .lugrndspiele. VI. Jahrgang.

Leipzig. 301 Ss. — 26) Schiller, H., Der Stunden-

plan. Ein Capitel aus der pädagogischen Psychologie

und Physiologie. Berlin. 65 Ss. — 26) Schopf, F.,

Die hygienische Kinderstube. Leipzig u. Wien. 31 Ss.— 28) Schu (hygienische Verordnungen. Zeitschrift für

Schulgesundheitspfl. No. 1—3. (Hygien. Rundschau.
S. 872.) — 29) Schulhygienische Gesetzte und Verord-

nungen. Ztschr. f. Schulgesuudheitspflcge. No. 5— 8.

(Hyg. Rundsch. S. 1133.) — 29 a) Schuschny, U.. Zur
Geschichte und Entwicklung der ungarischen Schularzt-

frag«. Deutsche Vierteljahrsschr. d. öffentl. Gesund-
heitspflege. Bd. 29. S. 530. — 30) Sigismund. B.,

Kind und Alter. Uerausgeg. von Chr. Ufer. 2. Aufl.

Hraunschweig. 199 Ss. — 21) Steiger, A., L'astig-

matismc ä l'ecole. Etüde d'hygiine scolaire. Revue
d'hygiene. T. XIX. No. 31. p. 508. — 82) Steiger,
Ad., Astigmatismus und Schule. Corr.-Bl. f. Schweiz.

Aerate. S. 289. (Hygien. Rundschau. S. 741.) — 33)

Stephan, Die hygienischen Verhältnisse der ländlichen

Schulen im Medicinalbczirk Gnoien. Zcitschr. f. Med.-

Beamte. 1896. (Hygieu. Rundsch. S. 960.) — 34)

Thaer und Haselhuhn, Ueber Schulturnen und
Schulwanderungen. Zeitschr. f. Schulgesundheitspflege.

No. 3. (Hyg. Rundsch. p. 870.) — 35) Thiers ch,

H. und P. De tt weiler, Thesen zur Schularztfrage.

Deutsche med. Wochenschr. No. 29. S. 472.

Berger (2) giebt eine Schilderung der gesund-

heitlichen Verhältnisse in den Schulen des

Kreises Neustadt am Rübenberge (Hannover) nach

persönlicher Kenntnissnabme an Ort und Stelle. Aus

denselben geht hervor, dass die gesundheitlichen Ver-

hältnisse in den untersuchten Schulen in den aller-

meisten Punkten ungünstige, theilweise sehr ungünstige

sind. Abhülfe thut dringend Noth. B. tritt mit Ent-

schiedenheit lür die Notwendigkeit der Anstellung von

Schulärzten, die mit eigener Initiative ausgestattet

sind, ein.

Thiersch und Dettweiler (35) stellen folgende

Thesen zur Schularztfrage auf:

1. Die Mitwirkung der Aerzte zur Lösung der
schulhygienischen Fragen ist nothwendig.

2. Den beamteten Aerzten ist überall die Begut-

achtung von Schulbauplänen, sowie die hygienische

Aufsicht über die Schulgcbäude zu übertragen.

3. Nach den bisherigen Erfahrungen ist die Ein-

richtung officieller Schulärzte in Anlehnung an die

Functionen des beamteten Arztes für Volksschulen
grosser Städte zu empfehlen. Die Thätigkeit solcher

Aerzte hat sieb, unbeschadet der Befugnisse der beam-
teten Aerzte, zu erstrecken auf die Hygiene der

Schulgebäude und der Schulkinder.

4. Die Regelung der Hygiene des Unterrichts, ein-

schliesslich der Frage der Ucberbürdung, erfolgt durch
die obere Schulbehörde, der ein Arzt als ständiges Mit-

glied angehört.

5. Die bisherigen Forschungen über Ermüdung
von Schulkindern haben noch nicht zu einem abge-

schlossenen Urtheil hinsichtlich ihrer practiseben Ver-

werthung für die Schule geführt. Zur weiteren Förde-

rung der Frage empfehlen sich fortgesetzte, gemeinsam
von Aerzten und Schulmännern auszuführende Ver-

suche, denen überall die thatsächlichen Verhältnisse

des Unterrichts zu Grunde zu legen sind.

6. Es ist dringend wünschenswerth, dass die Lehrer
aller Schulgattungen, insbesondere die Leiter, sich die

Grundsätze der Schulhygiene aneignen, um deren prac-
tische Durchführung zu sichern.

Schuschny (29a) liefert eine Studie zur Ge-

schichte und Entwicklung der ungarischen Schul -

arztfrage. Er führt u. A. die seitens des ungarischen

Cultnsministeriums erlassene Instruction für die Schul-

ärzte wörtlich auf und kommt schliesslich zu dem Et-

gebniss, dass der Ausbau der ungarischen schulärzt-

lichen Institution keineswegs vollendet ist. Dieselbe

bedarf der Fürsorge der massgebenden Kreise. Im
Interesse derselben sollten folgende Verfügungen ge-

troffen werden:

1. Die schulärztliche Institution, welche heute nur
für die Mittelschulen besteht, sollte für jede Schule er-

weitert werden.
Jede Schule, auch die Kinderbewahranstalten, sollen

unter der Aufsicht eines Torgebildetcn Schularztes

stehen. Falls in der betreffenden Ortschaft ein befähigter

Schularzt nicht ansässig wäre, so soll ein provisorischer

Schularzt angestellt werden, dessen Thätigkeit aber auf-

hört, wenn sich ein qualilicirter Schularzt um die Stelle

bewirbt.
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2. Den königl. Schulinspcctoren und königl. Ober-
studiendirectoren sollen Schularzt« als hygienische
Fachreferenten zur Verfügung gestellt werden.

3. Das Verfüguugsrecht der Aerzte soll erweitert
werden.

4. Jedem Schularzt« sollen die zu den nöthigen
Untersuchungen notwendigen Apparate und Räumlich-
keiten zur Verfügung gestellt werden.

5. Der Unterricht der Hygiene soll von den Schul-
ärzten nicht nur in den Mittelschulen, sondern auch
in den Fach- und Bürgerschulen, Lehrer- und Priester-

bildungsanstalten besorgt werden. Die Hygiene bilde
einen obligatorischen Unterrichtsgegenstand.

G. Das bisher übliche Honorar von 200 Gulden
möge in Form eines Gehaltes erhöht werden.

Mangenot (20) entwirft eine ausführliche Schil-

derung der auf die russischen Anfaugsschulen
(ecolcs primaires) bezüglichen hygienischen Gesichts-

punkt«.

Mangenot (21) empfiehlt von neuem seine für

Schulen bestimmte Abtrittsitze, über die bereits

früher (dieser .lahrcsber. 1895. Bd. 1. S. 513) referirt

wurde.

Faivrc (14) tritt für die Pflege des Mundes
spcciell bei den Zöglingen der Colleges ein. Die

Schüler sollten gehalten sein. Morgens und Abends

in gehöriger Weise sich den Mund zu reinigen. Die

notwendigen Utensilien sollen auf dem Waschtisch in

zweckmässiger Weise placirt werden. Beim Beginn

jedes Vierteljahrs sind die Zöglinge durch einen Zahn-

arzt zu untersuchen.

Büsing (5) giebt eine eingehende Darstellung des

Sommerpflege- (Feriencolonien-) Wesens in

Deutschland und der durch dasselbe erzielten Re-

sultate. Die Anzahl der in Deutschland verpflegten

Kinder betrug 1876 : 7, 1886 : 1 1 818, 1895 : 23174.

Am Schlüsse werden auch einige summarische An-
gaben über das Schweizer Sommer-Pflcgc-Wcsen ge-

macht

b) Krankenhäuser und Krankenpflege.

1) Bcerwald, K., Die Gründung öffentlicher Heil-
anstalten für chronische Kranke. Das Rothe Kreuz.
No. 13. (Hyg. Rundschau. S. 1021.) — 2) XI. Bericht
des Deutschen Samaritervereins in Kiel. 1892— 1S96.
Schleswig. 72 Ss. — 3) Billet, Ch., Aide-memoire du
medecin-chef des salles militaires dans les hopitaux
mixtes. 12. Paris. — 4) Bumra, E., Ucbcr die Ent-
wicklung der Frauenspitäler und die moderne Frauen-
klinik. Wiesbaden. 47 Ss. 4. Mit 7 Tafesn. — 5)
Charas, Ueber Kraukentransportwesen in Städten und
auf dem flachen Lande. Monatsschr. f. Gesundheitspfl.
1896. No. 5. (Hyg. Rundschau. S. 1019.) - 6)
Mc Cosh, A. J. and W. D. James, Medical and sur-
gical report of the Presbyterian Hospital in the citv of
New York. Vol. II. New York. 272 pp. — 7) Das
neue Krankenhaus in Aussig. Oesterr. San.-W. 1896.
No. 39. (Hyg. Rundschau. S. 410.) — 8) Das „Rothe
Kreuz" auf Cuba. Das Rothe Kreuz. 1896. No. 20.
(Hyg. Rundschau. S. 431.) - 9) Das „Rothe Kreuz"
im Auslande. Das Rothe Kreuz. 1896. No. 20. (Hyg.
Rundschau. S. 431.) — 10) Davidsohn, H . Kine
heizbare Bettunterlage. Deutsche med. Wochenschr.
No. 19. — 11) Die Heilanstalten im preussischen
Staate während der Jahre 1892. 1893 und 1894.

Preuss. Statistik. Bd. 140. (Hyg. Rundschau. S. 877.)— 12) Dornblüth, Ö., Kochbuch für Kranke. Leipj

247 Ss. — 13) Ebhardt, A., Erste Hülfe bei plötz-

lichen Unglücksfällen. M. 35 Abbild. 8. Minden. -
14) Eulenburg, A., Ein Apparat für Zimmergymnastik.
Deutsche med. Wochenschr. No. 19. — 15) Feilchen-
feld, Krankenmöbelmagazine. Verband!, d. Deutschen

Gesellsch. f. öff. Gesundheitspfl. Sitzg. v. 11. Januar.

(Hyg. Rundschau. S. 376.) — 16) Friedlaender,
L., Staatliche Fürsorge auf dem Gebiet« der Kranken-

pflege. Deutsche med. Wochcnschrilt. No. 20. — 17)

Gisbert. Das „Rothe Kreuz" in Japan. Das Rothe

Kreuz. 1S96. No. 17. (Hyg. Rundschau. S. 431.)— 18) Goldschmidt, M., Die Kleidung des Kranken

und ihre Bedeutung in der Kraukenpflege. Disser-

tation. Berlin. Zeitschrift für Krankenpflege. —
19) Grunbcrg, J., De l'organisation des secours aui

blesses dans les grandes villes etc. 8°. Av. 30 pU.

ou fig. Paris. — 20) He hold, Die Berliner städtische

Anstalt für Epileptische (Wuhlgarten). Das Wesen und

die Behandlung der Epilepsie. Verband!, d. deutschen

Ges. f. öff. Ges.-Pfl. 10. Juli. Hyg. Rundsch. S. UM.
— 21) Uenius, Die Berliner RettungsgeselUchaft.

Deutsche med. Wochenschr. No. 49. — 22) Hensgen,
Ueber Anstellung von Krankenpflegerinnen und Ein-

richtung von Krankenpflege - Hilfsstationen auf dem
Lande. Zeitschr. f. Krankenpflege. S. 207. — 23:

Hitzig, E, und Ed., Die Kostordnung der psychiatri-

schen und Nervenklinik der Universität Halle-Witten-

berg. Für Aerzte und Verwaltungsbeamte. Jena.

237 Ss. — 24) Hoppe-Scyler, G., Der neue Pavillon

für venerische Frauen in Kiel. Ein Beitrag zur Fra^e

der zweckmässigen Unterbringung derselben in die

Krankenhäuser. Deutsche Vierteljahrsschr. f. öff. Ge-

sundheitspfl. Bd. 29. S. 300. — 25) Hospital evolu-

tiou in the Victorian Era. Old and news ideas as (e

hospitals. Brit. med. Journ. Juni. p. 1659. — 26)

Jacobsohn, P„ Die vornehme Kunst, Kranke zu

pflegen. Nach dem englischen Text von George A.

Hawkins-Ambler. Berlin. 36 Ss. — 27) Jahrbuch der

k. k. Krankenanstalten. Herausgegeben von der k. k.

Niederösterreichischen Stattbalterci. IV. Jahrg. 1895.

Wien und Leipzig. 744 Ss. Mit 9 Taf. u. 10 Abbild

im Text. — 28) Keiler, A., Die Ausbildung der

Pflegerinnen in Nord-Amerika. Deutsche med. Wochen-
schrift. No. 49. — 29) Die Entwiekelung der Kranken-

pflege in England in den letzten 60 Jahren. Aus dem

Brit. med. Journ. vom 19. Juni. Zeitschr. f. Krankenpfl.

S. 189. — 30) Kreraer, Blanchissage et desinfectiou

du ligne, Apparei! ä lessivage accelere, Decuvape

mecanique. Revue d'hygiene. No. 10. p. 914. — 31;

Lazarus, .1., Krankenpflege. Handbuch für Kranken-

pflegerinnen und Familien. Berlin. 298 Ss. — 32)

Liermann, Ueber die erste Hilfe und den Transport

bei schweren Verwundungen der unteren Extremitäten

Berlin. 26 Ss. — 33) Ludwig, A, Neue öffentliche

Krankenhäuser und Pflegeaustilten. Eine Sammlung
ausgeführter und projectirter kleiner, mittlerer und

grösserer Anstalten. Stuttgart. 10 Ss. Mit 21 Taf.

— 34) Martin, Kulihospitälcr an der Nordostküste

Sumatras. Areb. f. Schiffs- u. Tropenhyg. Bd. 1. H. I.

(Hyg. Rundschau. S. 673.) — 85) Meusburger, E..

Das Kaiser Franz Josef-Krankenbaus in Villach. Oesterr.

San.-W. 1896. No. 38. (Hyg. Rundschau. S. 410
— 36) Meyer, G., Das Rettungs- und Krankentrans-
portwesen in London nebst einigen vergleichenden Be-

merkungen über deutsche Einrichtungen. Deutsche

Vierteljahrsschr. f. öff. Gesundheitspfl. Bd. 29. S. 566.

— 87) Derselbe, Die Versorgung der Infections-

kranken in London nebst einigen vergleichenden Be-

merkungen über deutsche Einriebtungen. Ebenda.*

Bd. 29. S. 626. — 38) Derselbe. Das Samariter

und Rettungswesen im Deutschen Reiche. Im Auftrage

des Vorstandes des deutschen Samariterbundes naeh
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amtlichen Quellen bearbeitet. München. 47 Ss. —
39) Derselbe, Rettungsgesellschaften und Samariter-

unterrieht im vorigen .Jahrhundert (S. -A.) gr. 8°.

München. — 40) v, Mose tig- Moorhof, R., Die erste

Hilfe bei plötzlichen Unglücksfällen. Für .Samariter

dargestellt. 8. Aufl. Leipzig und Wien. 126 Ss. Mit

35 Abbild. — 41) Müller, R., Entstehungsgeschichte

des Rotheu Kreuzes und der Genfer Convention. Stutt-

gart. 458 Ss. — 42) Oberdörffer, Hygienische

Krankenbehandtung. Godesberg. 28 Ss. — 48) Quincke,
IL, Neue Absonderungsbarackc für die acadetnischen

Heilanstalten au der Universität zu Kiel. Deutsche

med. Wochenschrift. No. 28. — 44^ Rose, E. und
v. St ein au- Steinrück, Festschrift zum 50 jährigen

Jahrestage der Eröffnung des Krankenhauses Bethanien.

Leipzig. 638 Ss. — 45) Roth, Die Tbätigkeit der

Vereine vom „Rothen Kreuz* und der Rettungs- und
Sanitäts-Hilfsdienst in ihren Beziehungen zu den Auf-

gaben der Medicinalbeamten. Hvg. Rundschau. No. 3.

S. 105. — 46) Schaeffer. R..' Die preussische Mi-

nisterial Verfügung über die Anlage von Privatkranken-

häusern. Verhandl. der deutsch. Ges. f. oft*. Ges.-Pfl.

Sitzung vom 14. Dec. 1896. Hyg. Rundschau. 6. 261.
— 47) Sendtner, Die Combination der Hängematte
mit dem Lehnstuhl, ein neues Lagerungsmittel. Münch,
med. Wochenschr. No. 11. S. 281. — 48) Spcner.
Die Vorschläge zur Verbesserung der Fraucnkleiduug
und ihre Bedeutung für die Krankenpflege. Zeitschr.

f. Krankenpfl. No. 5. S. 97. — 49) The New Royal

Portsmouth Hospital. Brit. med. Journ. Aug. p. 409.
— 50) Ueber Ungeziefer im Krankenzimmer und seine

Vertreibung. Zeitschr. f. Krankenpfl. S. 241. (Be-

handelt die Maassnahmcu gegen Wanzen, Stubenfliegen,

nausgrillen. Schaben.) - 51) Voisin, F., Sanatorium
maritime ä Hendave. Ann. d'hvgienc. T. 38. No. 4.

p. 77. — 52) F. W., 365 Speisezettel für Zuckerkranke
und Fettleibige. Mit 20 Recepten über Zubereitung
von Aleuronatbrot und Mehlspeisen. 2. Aufl. Wies-

baden. 181 Ss. — 58) Weicker, Beiträge zur Frage
der Volksheilstätten. Deutsche med. Wochenschrift.

No. 25. — 54) Derselbe, Dasselbe. Mitth. aus

Dr. Weicker's „Krankenheim*. 1896. (Hvg. Rundschau.

S. 1132.) -- 55) Wissenschaftliche Mittheilungen des

Instituts für Behandlung von Unfallverletzten in Breslau.

1. Heft. Breslau. 80 Ss. Mit 12 Abbild. — 56)

Witthauer, Leitfaden für Krankenpflegerinnen im
Krankenhaus und in der Familie. Halle a. S. 184 Ss.

— 57) Zimmer, F., Der evangelische Diaconieverein.

Seine Aufgaben und seine Arbeit. 4. Aufl. Herborn.

177 Ss. — 58) Zülch, Ueber die Pflege der Füssc mit

besonderer Berücksichtigung der Sehweissfüsse. Zeit-

schrift f. Krankenpfl. No. 7. S. 164.

Jacobsohn (26) giebt in dem vorliegenden Buche

eine Bearbeitung des in England sehr verbreiteten

Büchleins von George A. Hawkins-Ambler über die

Kunst, Kranke zu pflegen. Die Bearbeitung ent-

halt eine Reihe kurzer Vorträge allgemeinen Inhalts

aus dem Gebiete der Krankenpflege und soll zur Ein-

führung in die practische Bethätigung des Pflegerinnen-

berufs, der in ueuerer Zeit sowohl in culturfortschritt-

licher als socialer Beziehung ein erhöhtes Interesse ge-

wonnen hat, dienen. Die Bearbeitung enthält ferner

eine kurze Schilderung der gesellschaftlichen und wirt-

schaftlichen Stellung der Krankenpflegerinneu in Eng-

land, welche davon Zeugniss ablegt, dass daselbst in

der That nicht nur die Krankenpflege allgemein als

eine vornehme Kunst anerkannt wird, sondern auch

davon, dass die Personen, welche sich diesem Berufe

widmen, in socialer Beziehung ei0c ihrer Bildung und

ihrer Verantwortlichkeit entsprechende hochgeachtete

Stellung einnehmen.

Roth (45) bespricht die Tbätigkeit der Ver-

eine vom Rothen Kreuz und den Rettungs-
und Sanitäts-Hilfsdieust in ihren Beziehungen zu

den Aufgaben der Medicinalbeamten. Besonders

werden folgende Punkte von dem Verf. hervorgehoben

:

Die Vereine vom Rothen Kreuz und spcciell der Vater-

ländische Fraucuverein in Preussen, wie die Frauen

-

vereine in Baden, Bayern, Sachsen, Hessen haben auf

dem (iebiet der vorbeugenden Armenpflege wie der

Seuchenverhütung, die Samaritervereine auf dem Gebiet

der ersten Hülfe und Unfallverhütung so Bedeuteudes

geleistet, dass der Wunsch gerechtfertigt erscheint, die

Tbätigkeit dieser Verciue in noch weiterem Umfange

für die genannten Zwecke nutzbar zu machen und mehr

als bisher in eine organische Beziehung zu den Staat-

lichen und communaleu Organen zu bringen. Die

Friedeusthätigkeit der Vereine vom Rothen Kreuz im

Interesse der Armen-, Krankenpflege, wie der Seuchen-

tilgung und Seuchenverhütung mehr als bisher nutz-

bar zu machen, unter gleichzeitiger Förderung aller

derjenigen Bestrebungen, die der Unfallverhütung

dienen und die erste Hülfe bei Unglücksfällen und

plötzlichen Erkrankungen zum Gegenstand haben, kann

den Commuuen wie den Aerv.ten, namentlich den Com-

munal- und Casscnärzten, wie insbesondere auch den

Medicinalbeamten nicht dringend genug ans Herz ge-

legt werden. Auf dem Gebiete der Hülfsthätigkeit der

Vereine vom Rotheu Kreuz ist es das weite Feld der

communaleu und socialen Hygiene, an dessen Ausbau

mitzuwirken die Communalärzte und Medicinalbeamten

besonders berufen und befähigt sind. Von den hierher

gehörigen Aufgaben nimmt ihrer Wichtigkeit ent-

sprechend die Gemeinde-Diakonie durch Bereitstellung

von Schwesternstationen, namentlich auch auf dem
Lande, und die Nutzbarmachung derselben im Sinne

einer vorbeugenden Armen- und Armenkrankenpflege

die erste Stelle ein. Nothwendig ist eiue dauernde

Aufsicht der Schwestern- und Diakonissenstationen, die

eine der wichtigsten Aufgaben der Medicinalbeamten

darstellen müsste. — Besondere Betrachtungen widmet

dann R. der Ausgestaltung des Samariterwesens.

Hensgen (22) giebt der Ansicht Ausdruck, dass

auf dem Lande ciu grosses Bedürfniss nach ge-

übten Krankenpflegerinnen besteht, und dass es

Sache der einzelnen Frauenvereine ist, neben der

Armen- auch die Krankenpflege in die Hände zu nehmen,

um dieselbe so auszuführen, wie es die jeweiligen ört-

lichen Verhältnisse fordern. Von dieser Ansicht aus-

gehend, hat H. im Kreise Siegen Veranlassung dazu

gegeben, Krankenpflegerinnen anzustellen, welche, ihren

Gemeinden entstammend, sich verpflichten, den Kranken-

dienst innerhalb derselben zu besorgen. Bestimmung

ist, dass sie nach halbjähriger practischer Tbätigkeit

im Siegencr städtischen Krankenhause noch eine weitere

vierteljährliche Ausbildung auf Kosten des „Vater-

ländischen Frauen Vereins" im Siegener Königin Augusta-
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Hospital erhalten. Die Austeilung solcher Krankeu-

pllegerinnen bietet folgende Vortheile:

1. sie sind mit den localen Verhältnissen, mit

Land und Leuten, ihren Sitten und Gewohnheiten be-

kannt und gemessen eher Vertrauen als fremde Per-

sonen
;

2. sie bleiben in ständiger Fühlung mit deu Frauen-

vereiuen, die als Trägerinnen der Kraukenpflege zu be-

trachten sind;

8. da sie in ihren Familien verbleiben, so genügt

meist ein jährliches Gehalt von 300—400 M., welches

sie zur Uebcruahme der Pflege bei Armen verpflichtet;

somit sind sie billiger als Diakonissinnen;

4. die kleineren Gemeinden, welche vielfach einer

Diakonissin kein genügend grosses Arbeitsfeld bieten,

lassen sich eher dafür interessircu, eine einheimische

ständige Pflegerin anzustellen, als eine Diakonissin;

und so ist es eher zu ermöglichen, dass den Vater-

ländischen Frauenvereinen seitens der Gemeinden, in

welchen Pflegerinnen angestellt werden sollen, ein be-

stimmtes Jahresgehalt zugesichert wird, wie es im

Kreise Siegen geschieht

Goldschmidt (18) beschäftigt sich mit der Frage

der Kleidung des Kranken und ihrer Bedeutung
iu der Krankenpflege. Das geuanutc Gebiet um-

fasst die verschiedenen Möglichkeiten, unter deuen die

Krankcnkleidung eine Rückwirkung auf den Organismus

hervorrufeu kann (localc und allgemeine Einwirkungen,

subjective und objective Einwirkungen), ferner die Er-

wirkung der Kraukenkleiduug, wie sie bei den ver-

schiedenen Erkrankungen vorkommen (localc und all-

gemeine Erkrankungen
; Erkrankungen, bei denen der

Patient bettlägerig resp. nicht bettlägerig ist). In der

vorliegenden Arbeit beschäftigt sich G. mit den localen

Einwirkungen der Kleidung auf den Kranken, wie sie

aus den physikalischen Eigenschaften der Gewebe her-

vorgehen.

In ausführlicher Weise bespricht er die physicali-

schen Eigenschaften der Kleidungsstoffc an der Hand

der vorliegenden Literatur und erörtert die resp. Be-

ziehungen zur Krankenpflege.

Auf Grund persönlicher Anschauungen schildert

G. Meyer (3G) das Rcttungs- und Kranken-
tra nsportwesen in London. Zunächst behandelt

er die Feuerwachen und Feuer-Rettungseinrichtungen,

ferner die Einrichtungen für die Kettung im Wasser

Verunglückter, dann die Einrichtungen zur ersten Hülfe

bei plötzlichen Unglücksfällen bis zur Ankunft eines

Arzte«. Die St. John-Arabulance-Association hat das

Rettungswesen in England und den Rettungsdienst in

London so organisirt, dass durch Ausbildung der Polizei-,

Feuerwehrmannsehaften, Mitglieder von Vereinen, Körper-

schatten und zahlreicher Arbeiter aus den meisten Be-

trieben im Nothfalle eine erste Versorgung durch diese

stattfinden kann.

Weiter liefert G. Meyer (37) eine Schilderung der

Verhältnisse, die sich auf den Transport von In-

fec t ionskranken in London beziehen, im Zusammen-

hange mit einer allgemeinen Darlegung der Versorgung

dieser Kranken. Der Autor fand in London fast alle

diejenigen Forderungen für den Transport Ton an-

steckenden Kranken erfüllt, welche er iu seinen früheren

Schriften bereits ab unerläßlich für die Organisation

des Krankentransportwesens in einer Grossstadt hin-

gestellt hat. — Der Arbeit sind eine grosse Reihe

statistischer Tabellen beigefügt.

Kremer (30) beschreibt einen neuen Apparat

zur Reinigung und Desinfeotion der Leinen-

wäsche in Krankenhäusern.

Hoppe-Seyler (24) giebt eine Besehreibung des

beim städtischen Krankenhause in Kiel errichteten

neuen Pavillon für venerische Frauen. Der

Pavillon bietet bequem Raum für 68 Kranke. Zwischen

den beiden Categorien von Insassen (der jüngereu und

der unter Controle stehenden bezw. älteren uud ver-

dorbeneren) ist eine scharfe Trennung durchgeführt.

Die letzteren sind im Erdgeschoss, die andereu im

Obergeschosa untergebracht. Ein Corridor dient als

T.igcsraum; auf ihn münden der Krankensaal, ferner

ein besonderer Schlafraum. In jedem Geschoss sind

Untersuchungszimmer, Badezimmer, Douchezimmcr,

Closets, ein kleiner und ein grösserer Isolirraum, The«-

küche und Wärterinnenstube vorhanden. Im Erd-

geschoss befindet sich ausserdem ein Wartezimmer, in

Obergeseboss ein Arztzimmer; im Dachgeschoss befinden

sich Zimmer für die Oberwärterin, Räume für Kleider.

Wäsche u. s. w. Die Heizung ist Warmwasserheizung:

die verbrauchte Luft wird durch VentilationsschächU

abgesaugt, die eintretende Luft wird auf 18° vorgewärmt.

Das Baumaterial besteht aus Backstein; die Kranken-

etc. Zimmer haben Terrazzo-Fussboden, Wärterin- uud

Aerztezimmer sind mit Linoleum auf Gyps belegt. Die

Beleuchtung geschieht durch Gasglühlicht. Die Bau-

kosten betragen ca, 90 000 Mark.

c) Entbindungsanstalten und Hebammen-
wesen.

1) Benokiser, A., Die Wöchnerinnen - Asyle

Deutschlands. Dtsch. med. Wochenschr. Xo. 43. —
2) Errichtung von Heimstätten für Wöchnerinnen. Re-

ferent: H. B. Brennecke (Magdeburg). 21. Vers, de*

deutschen Vereins für öffentliche Gesundheitspflege iu

Kiel. September 1896. Deutsche Vierteljahraschr. für

öffentl. Gesuudheitspfl. Bd. 29. S. 56. — 3) Hr.nck.

E., Zur Hcbammenfragc und Puerperal fieberstatistik

Samml. klin. Vortr. N. F. No. 174. Leipzig. 42 pp— 4)-.lacobson, Die Versorgung der Hebammen iir

Kreise Salzwedel. Deutsche Vierteljabrsscbr. f. öffentl

Gesuudbeitspfl. Bd. 29. S. 545. — 5) Mommseo.
E., Zur Frage der Hebammen-Reform. Kbendas. S. 55?

— 6) Schwartz, 0., Die Anforderungen der Hygienr

an den häuslichen Betrieb der Geburtshilfe. Ebenda*

S. 480. — 7) Wagner, A., Die Wochenbettpflegf

Leitfaden für Kindbettwärterinnen. Stuttgart. 48 pp.

Zur möglichsten Beseitigung der im Betriebe

der heutigen häuslichen Geburtshilfe be-

stehenden Mängel und Missstände hält Schwarü
(fi) folgend«- Maassregeln für die zweckmäxsigsten

:

1. Verlängerte Lehrzeit für Geburtshelfer und Utb

ammen zur möglichst gründlichen Erlernung der ge-

burtshilflichen Technik, von deren richtigen Handhabuw

Digitized by Google



RlTBNER VXD GÜNTHER, GeSCNDHEITSI'EL

vorzugsweise das Lebcu und die Gesundheit von Mutter

uod Kind, sowie nicht selten das Glück ganzer Familien

abhängig ist. Für die Approbation als Geburtshelfer

zuverlässiger Nachweis selbstständiger Leituug einer

grösseren Zahl von Geburten.

2. Zur geeigneten Pflege der Wöchnerinnen und
Neugeborenen während der ersten Wochen nach der

Geburt Ausbildung besonderer Wärterinnen, welche

auch für die Zeit, während welcher die Wöchnerin bett-

lägerig und erwerbsunfähig ist, die nothwendigeu Haus-
haltungsgeschäfte zu versehen hätten. Das genannte
Wartepersonal würde an die in vielen Orten bereits

gebildeten Frauenvereinc für die Pflege armer Wöchne-
rinnen passenden Anschluss fiuden.

3. An Stelle der betreffenden Bestimmungen der

deutschen Gewerbeordnung: Erlass eines die Ausübung
der gesammten Heilkunde, einschliesslich die Geburts-

hilfe umfassenden deutschen Specialgesetzes, durch
welches die Rechte und Pflichten des geburtshülflieben

Personals, sowie ein georduetes zweckentsprechendes

Zusammenwirken der Aerzte und Hebammen vorzu-

schreiben wäre.

4. Erlass gesetzlicher Vorschriften, die sich nicht

nur auf die Herstellung gesunder Wohnungen, sondern

auch auf deren gesundheitagemässe Benutzung zu be-

lieben hätten;

5. Verbesserte, von der ärztlichen Privatpraxis un-

abhängige Stellung der für die Beaufsichtigung und
Prüfung der Hebammen zuständigen Mcdicinalbeamten.

Bei den Vorprüfungen zur Aufnahme in die Hebammen-
Lehranstalten strenge Zurückweisung aller Personen,

»eiche sich vermöge ihrer geistigen, sittlichen und
körperlichen Eigenschaften nicht vollständig für den

verantwortungsreichen Beruf einer Hebamme eignen

oder in ausländischen Anstalten mit ungenügender
Lehrzeit und mangelhaftem Unterrichtsmaterial ausge-

bildet worden sind;

6. Zur fortdauernden sanitätspolizeilichen Ueber-

wachung des Kindbettfiebers durch die an die Aufsichts-

behörden einzureichenden statistischen Tabellen, Tren-

nung der Todesfälle an infectiösem Kindbettfieber von

den Todesfällen in Folge geburtshilflicher Operationen

oder anderer Krankheiten.

Mommsen (5) behandelt die Frage der Heb-

ammen-Reform. Er tritt dafür ein, dass das missige

Bildungsniveau der jetzigen Hebammen in manuigfachen

Mißerfolgen der Hebammenthätigkeit practisch zum Aus-

druck kommt. Zur Hebung dieser Missstände hält der

Autor die Begründung von Schwestern-Verbänden für

nothwendig, ein Gedanke, welcher bereits früher (von

Brennecke und Anderen) angeregt resp. weiter ver-

folgt worden ist.

Jacobson (4) beschäftigt sich mit der Frage der

Versorgung der Hebammen im Kreise Salz-

wedel. Unter Anderem führt er wörtlich au die

„Statuten der Krankenuntcrstützungs- und Invaliditäts-

renten -Casse des Salzwedeler Hebammen -Vereins",

welche von dem genannten Verein angenommen worden

sind. Der Autor erblickt in den im Kreise Salzwedel

eingeführten Maassnahmen zur Verbesserung der Lage

der Hebammen, nämlich der Zahlung von Begräbniss-

kosten und Unterstützungen bei Unglücksfällen seitens

des Hebammen-Vereins und der Zahlung von Kranken-

unterstützungen und Invaliditätsrenten seitens der zu

dem Zweck gegründeten Casse, Mittel, welche ihren

Zweck zu erfüllen wohl geeignet sind, und die in
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nicht gauz armen Gegenden zur Nachahmung zu em-

pfehlen sind.

Auf der 21. Versammlung des deutschen Vereins

für öffentliche Gesundheitspflege zu Kiel im September

1896 wurde die Frage der Errichtung von Heim-
stätten für Wöchnerinnen (2) behandelt. Die von

dem Referenten Breun ecke aufgestellten Schlusssätze

lauteten

:

1. Im Laufe der letzten 20 Jahre hat die puer-

perale Mortalität im Deutschen Reiche unter dem Ein-

fluss der Autiseptik zweifellos abgenommen, — doch

beweisen die in den öffentlichen Entbindungsanstalten

selbst unter erschwerenden Umständen (Lehrinstitute!)

erzielten weit besseren Resultate, dass der Betrieb der

practischeu Geburtshülfe in Privathäusern einer weiteren

Aufbesserung nicht nur fähig, sondern auch dringend

bedürftig ist

2. Die Rückständigkeit der geburtshülflieben Er-

folge in Privatverhältnissen gegenüber deneu in Ent-

bindungsanstalten beruht — abgesehen von anderen

ursächlichen Momenten — wesentlich auf dem bisher

herrschenden Mangel eines gesunden Solidaritätsbcwusst-

seins der verschiedenen in und an der Geburts- und

Wochenbettshygiene wirkenden Kräfte, — der Aeratc,

Hebammen, Wochcnpflcgcrinnen, Frauenvereine und der

Armenverwaltung.

3. Diesem Mangel kann in wirksamer Weise ab-

geholfen werden durch Schaffung zahlreicher geburts-

und wochenbetts-hygienischen Centren. Als solche sind

die in Rede stehenden „Heimstätten für Wöchnerinnen"

zu betrachten.

4. Die „Heimstätten für Wöchnerinnen" sollen nicht

etwa Pflegestätten für kranke oder nur noch der Er-

holung bedürftige Wöchnerinnen sein, sondern öffent-

liche Entbindungsanstalten, in welchcu den Frauen

jedes Standes, insonderheit aber den Frauen der ärmeren

Bevölkerungsschichten Gelegenheit geboten wird, Ent-

bindung und Wochenbett unter zuverlässig sachver-

ständiger Leitung und unter günstigen hygienischen

Verhältnissen gegen ein billiges Entgelt bezw. unent-

geltlich abzuwarten.

5. Die „Heimstätten für Wöchnerinnen" sind nicht

als Anhängsel öffentlicher Krankenhäuser mit den

letzteren unter ein Dach und Fach zu bringen. Ihrer

eigenen Aufgabe gemäss können sie nur dann sich zu

Centren der Geburts- und Wochenbettshygiene entfalten,

wenn sie von vornherein als selbständige Gebilde ins

Leben treten.

ß. Die „Heimstätten für Wöchnerinnen* kommen

der Geburts- und Wochenbettshygiene des ganzen

Landes und allen Bevölkerungsschichten gleichmässig

zu Gute,

a) unmittelbar, insofern sie einer grösseren Zahl

von Kreissenden und Wöchnerinnen — insbe-

sondere den Bedürftigsten derselben — den

denkbar besten Schutz gewähren:

b) mittelbar, insofern sie zur Heranbildung geburts-

hülflich tüchtiger Aerzte, zu einer gründlichen
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Aufbesserung des Hebammenwesens, sowie zur

Ausbildung zuverlässiger Woehcnpflegerinncn die

Handhabe bieten.

7. Die „Heimstätten für Wöchnerinnen" sind wie

vom hygienischen, so auch vom uational-öconomischen

und social-politischen Standpunkte aus gleich dringend

geboten. Sie ins Leben zu rulen. muss Aufgabe und

Pflicht der Kreis- und Communalverbände unter Mit-

wirkung ad hoc organisirtcr Frauenvereine werden.

d) Irrenanstalten.

1) Modem, R., Entwurf eines Gesetzes, betreffend

die Reform des Irrenwesens. Greifswald. 62 Ss. — 2)

Morin -Goustiaux, Note sur un projet d'asile d'alien6s

ä Trieste. Revue d'hygiene. No. 12. p. 1056. — 3)

Schröter, R., Belehrungen für das Wartepersonal an
Irrenanstalten. Wiesbaden. 53 Ss. — 4) Schwartz,
A , Die familiäre Behandlung Geisteskranker mit Rück-
sicht auf die dabei erforderliche Mitwirkung psychia-

trisch vorgebildeter Hausärzte und Mcdicinalbeamter.
Deutsch, med. Wochenschr. No. 3. — 5) Tippel, M.,

Leitfaden zum Unterricht in der Behandlung und Pflege

der Geisteskranken für das Pflegepersonal. Berlin.

60 Ss.

e) Gefängnisswesen.

1) Baer, A., Die Hygiene des Gefängnisswesens.

Der Vollzug der Freiheitsstrafen in hygienischer Be-

ziehung. SS. Lief, von Th. Weyfs Handbuch der Hy-
giene. Jena. 251 Ss. Mit 5 Taf. — 2) Menger, Aus
russischen Gefängnissen, nebst Reisebeschreibungen über
einige sanitäre Hinrichtungen Russlands. Verband!,
d. Deutsch. Gesellsch. f. öff. Gesundheitspfl. Sitzg. vom
22. Febr. Hyg. Rundsch. S. 612.

0 Bäder.

Hesse, W., Heber den Bactcricugehalt im Schwimm-
bassin des Albert-Bades zu Dresden. Zeitschr. f. Hvg.
Bd. 25. S. 482.

Hesse hat Untersuchungen über den Bacterien-

gehalt im Sch wimmbassiu des Albert-Bades

zu Dresden angestellt. Das genannte Bassin bleibt

nach frischer Tüllung stets eine Woche lang in Be-

nutzung. Diese eine Woche lange Gebrauchsfäbigkeit

erscheint dem Autor zulassig, und zwar siud die Gründe

dafür:

1) die gründliche allwöchentliche Reiuigung des

Bades

;

2) die Füllung desselben mit keimarmera bezw

nahezu keimfreiem Wasser;

3) die gründliche Reinigung der Badenden vor

der Benutzung des Bassins mittelst Seifenfussbad und

Douche;

4) das Verbot des Zutritts ungereinigter Personen

in den Bassinraum:

5) der dreimal täglich erfolgende Nachfluss von

je ca. 20 cbm Leitungswasser, die dadurch bedingte

Bewegung und Erschütterung des Bassin-Inhaltes, sowie

die täglich mehrmals wiederholte Abschwemmung der

Wasseroberfläche

:

6) der Eintritt grosser Mengen Luft in das Bade
-

mit den Zuflüssen.

14. Tod. Leichen- und Bestattungswesen.

1) Golde, L'incincration aux points de vue hy-

gienique et historique Paris. 1896. 4. 92 pp. Tbrse.

Hyg. Rundsch. S. 1261. — 2) Phoenix, Blätter für

facultative Feuerbestattung und verwandte Gebiete

Red. v. Helf. 10. Jahrg. 12 Nrn. gr. 4. Leipzig. -

8) Schlemmer, G., La catastrophe du bazar de la

charite. Annales d'hygiene publ. T. 37. p. 481.
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L Grössere Werke und Aufsätze allgemeinen
Inhalts.

1) Hofmann, E. f., Lehrbuch der gerichtlichen

Medicin. 8. Aufl. gr. 8. Mit 140 Holzschn. Wien.—
2) Derselbe, Atlas der gerichtlichen Medicin. Mit

56 col. Taf. u. 193 Abbild. München. — 3) Dittrich,
Lehrbuch der gerichtlichen Medicin. gr. 8. Mit 42
Abbild. Wien. — 4) Autenrieth, Kurze Anleitung
zur Auffindung der (iifte und stark wirkender Arznei-

stoffe. 2. Aufl. gr. 8. Mit 8 Abbild. Freiburg. —
V Brouardel, Cours de medeciue legale. 5. Vols. 8.

Paris. — 6) Derselbe, L'infanticide. 8. Avec 402 tig.

et 2 pls. col. Paris. — 7) Derselbe, La respousabi-

lite mrdicale. 8. Paris. — 8) Lefert, Aide-mem. de
im'decine legale. IS. Paris. — 9) Castex, La mede-
eine legale dans les affections de l'oreille, du nez, du
laryux et des organes conuexes. Aunales d'hygiene

publ. T. 37. p. 17. (Gute, übersichtliche Zusammen-
stellung.) 10) Keferstein, Einige Bemerkungen zur

Abfassung von gerichtlichen Obduetionsprotocollen und
zur Ausführung gerichtlicher Leichenöffnungen. Zeit-

schrift f. Medicinalbcamte. Mo. 12. — 11) (irassl,

Die hauptsächlichsten Beziehungen des bürgerlichen

Gesetzbuches zur amtsärztlichen Thätigkcit. Friedreieh's

Bt. f. gcr. Med. S. 1. — 12) Instruction für das Ver-

fahren der Aerzte im Königreich Bayern bei den ge-

richtlichen Untersuchungen menschlicher Leichen. 3. Aufl.

— 13) Förster, Die preussische Gebührenordnung für

apprubirte Aerzte und Zahnärzte vom 15. Mai 1896,

ihre Bedeutung und grundlegenden Bestimmungen.
Aerzl. Sachverst.-Zeitg. No. 1.

II. Monographien und Journalaufsätze.

A. Verletzungen und Unfälle.

1) Puppe, Beiträge zur gerichtsärztlichen Beur-

teilung der Schädelverletzungcn. Bericht über die

nfric. Vers, des Preuss. Medicinalbeamteu-Vereins. — 2)

Räuber, Schädel- und Gehirnverletzung durch Schlag

mit einem Zaunpfahl, Tod nach 12 Wochen an Gehirn-

abscess. Zeitschr. f. Medicinalbeamte. No. 17. — 3)

Sarda et A rdin-Delteil, Apercu mtdico-legal sur

les fractures du eräne ä propos d'une fracture de la

base. Montpell. med. — 4) Baker, A report of thrce

deaths from head injury. Boston med. and surg. journ.

Vol. 136. No. 14. — 5) Becker, Die gerichtlich-

medicinische Würdigung der Gehirnverletzuugen. Fried-

reich's Blätter. S. 272. (Sehr gute Zusammenstellung
der bei der forensischen Untersuchung und Begutach-

tung in Betracht zu ziehenden Gesichtspunkte mit zahl-

reichen Literaturangaben.) — 6)tiroenouw, Ueber

Jttir«»berieht der getuunUo Xcdicm. lbS>7. Bd. I.

die Beurtheilung der Erwerbsfähigkeil bei Sehstörungen.

Aerztl. Sachverst.-Zeitg. No. 10. — 7) Brandenburg,
Ein Fall von Verlust der centralen Sehschärfe eines

Auges und seine Begutachtung in foro. Zeitschr. f.

Medicinalb. No. 21. — 8) Magnus, Die Erwerbs-
beschädigung bei Verlust eiues Auges. Aerztl. Sach-

verst.-Zeit«. No. 5. — 9) Teich manu, Die Prognose

der Ohrenkrankheiten in ihrer Bedeutung für die ärzt-

liche Sachverständigenthätigkeit. Ebcndas. No. 22. —
10) Kalcic, Ein neues transportables Handtelephon zur

Entlarvung der Simulation einseitiger Taubheit. Der
Militärarzt. No. 18 u. 19. — 11) Dittrich, Plötz-

licher Tod durch Ruptur eines Aneurysma der Arteria

raeningea media nebst Bemerkungen über Blutungen
aus letzterer im Allgemeinen. Prager med. Wochen-
schrift. No. 49 -50. — 12) zum Sande, Das acute

Gehirnüdem in gerichtlicher und rechtlicher Beziehung.

Aerztl. Sachverst.-Zeitg. No. 7. (Mittheiluug zweier

Fälle von plötzlichem Tode durch acutes Hirnödem bei

Herzkranken nach Ueberanstrengung.) — 13) Räude,
Ein Fall von hämorrhagischer Kleinhirncyste als Folge

eines Betriebsunfalles. Ebendaselbst. No. 13. —
14) Goldberg, Die traumatische Tabes vom Stand-

punkte des Sachverständigen. Aerztl. Sachverst.-Zt£.

No. 24. — 15) Brase h, Syringorayelie und Trauma.
Ebendas. No. 4. — 16) Col ley, 'Ueber Zungenver-

letzungen in gerichtl.-med. Beziehung. Vjhrschr. f. ger.

Med. 3. F. XIV. Suppl. - 17) Mayr, Seltene

Körperverletzung. Friedreich's Bl. S. 457. — 18)

Altmann, Die gerichtsärztliche Beurtheilg. d. Lungen-
verletzungen. Vjschr. f. ger. Med. 3. F. XIV. Suppl.

-

H. — 19) Koehler, Beiträge zur Begutachtung des

Zusammenhanges zwischen Trauma und Lungcntubcr-

culose. Ebendas. No. 1. (Behandlung dieser Frage

vom practischen Standpunkte der Unfallversicherung.)

— 20) Japha, Zur Casuistik der traumatisch. Lungen-
entzündung. Aerztl. Sachverst.-Ztg. No. 14. (Hin-

weis auf die Wichtigkeit der kliuischen Beobachtung
in derartigen Fälleu.) — 21) Schräder, Ein Fall von

traumatischer Lungcntuberculose. Berl. kl. W. No. 46.

(Der Zusammenhang zwischen Lungentuberculosc und
Unfall durch Sturz wird hier als erwiesen angenommen.)
— 22) Wedel, Unfall und Tuberculose. Aerztl. Sach-

verst.-Ztg. No. 9. (Casuistischer Beitrag ohne beson-

deres Interesse.) — 28) Bergmann. Trauma und
Tuberculose. Ebendas. No. 19. (Gutachten in Sache

der Unfallversicherung.) — 24) Weber, F. Parke,

Points of possible medicolegal iuterest in certain cases

of disseminated miliary tuberculosis. The Lancct.

Aug. 7. — 25) Berger, Trauma u. Carcinom. Viertel-

jahrsschr. f. ger. Med. 8. F. XIV. 1. (Behandlung

der Frage des eausalen Zusammenhanges zwischen

Trauma und Carcinom vom forensischen Standpunkte

32

Digitized by Google



47f» DlTTBIOH, Geiu»

und vom Standpunkte der Unfallversicherung.) — 26)

Sick, Melanosarcom, entstanden auf traumatischem
Wege. Aerztl. Sachverst.-Ztg. No. 15. (Tod 10 Mo-

natc nach dem Unfälle. Reutenzuspruch.) — 27)

Seemann, Zur Casuistik der Her/Verletzungen. Zeit-

schrift f. Medicinalb. No. 17. — 28) Fürbringer,
Zur Frage der peritonealen Verwachsungen nach Un-
fällen. Aerztl. Sachverst.-Ztg. No. 7. (Hinweis auf

die durch dieselben herbeigeführten Arbeitshindernisse.)

— 29) Leibotd, Ucber Meteorismus bei Unfallver-

letzten. Kbendas. No. 11. (Hinweis auf die Häufig-

keit von Verdauungsbeschwerden und von Meteorismus

mit seinen Folgen für die psychische Sphäre bei Unfall-

verletzten.) — 80} Dufour, Merycisme consecutif ä

uu traumatisme de la region de l'hypoeoudre gauche.

Ann. d'hyg. publ. t. 38. 31) Landau, Wander-
niere und Unfall. Aerztl. Sachverst.-Ztg. No. 1.

—
32) Stern, Einige Bemerkungen üb. die Begutachtung
innerer Krankheiten als Folgen von Unfällen. Kbendas.

(Hinweis auf die Wichtigkeit einer thunlichst luld nach

dem Unfälle vorzunehmenden genauen Untersuchung
der inneren Organe und von Leichtuntersucbungcn zum
Zwecke der Feststellung des etwaigen causaleu Zu-
sammenhanges zwischen Unfällen und inneren Krank-

heiten.) — 33) Mantzel, Ueber tödtliehc Darmver-
letzungen vom gerichtsärztl. Standpunkte aus. l'rager

med. Woehenschr. No. 29 31. — 34) Nina-K o-

drigues, Un cas de bles>ure de la moölle epiniere

par un instrument piquant. Ann. d'hyg. publ. t. 38.

— 35) Puppe, Ueber Selbstmord durch Halsschnitt.

Zeitschr. f. Medieinalalbeamte. No. 5. — 36) Dufour,
Tentative de suicide, simulaut une tentative de meurtre.

Ann. d'hyg. publ. T. 88. — 87) Wex, Mord- oder

Selbstmordversuch V Ztschr. f. Medicinalb. No. 18.

(Angeblicher Mordversuch durch Beibringung von Hals-

sehnittwunden, wogegen schon der objective Befund am
Halse auf einen Selbstmordversuch schliessen Hess.) —
88) Leonp.icher. Kurze Mittheilungen zur foreusen

Praxis. Fricdreich's Blätter. S. 459. — 39) Slavik,
Experimentelle Beitrüge zur Differentialdiagnose der in-

travitalen und postmortalen Schnittwunden. Wiener
medic. Woehenschr. No. 41. 42. — 401 Comnik,
Mord und völlige Zerstückelung des Krschlauenen.

Geisteskrankheit. Ztschr. f. Medicinalb. No. 22. —
41) Chlumsky, Mord oder Verunglüekung? Begut-

achtung nach 13 Jahren. Vierteljahrssehr. 1. ger. Med.

XIII. 1. (Sturz von einer Brücke. Die Frage, ob

Mord oder Verunglüekung. blieb unentschieden.) — 42)

Lau gier. AtTairc Aubert. (Un cadavre dans une
malle.) Ann. d'hyg. publ. T. 38. (Bericht über eine

faule, in einer Kiste vorgefundene Leiche, an welcher

eine tödtliehe Kopfverletzung constatirt wurde.) — 43)

llartcop. Zwei ungewöhnliche Obductionsbefunde.

Zeitschr. f. Medicinalb. No. 12. — 44) Freund. Ein

forensisch und chirurgisch interessanter Fall von Schuss-

Ttrletzung. Wiener medicin. Woehenschr. No. 81. —
45) Langford Symes, Pathological ospeets of the

wicklow murder. Transact. Royal Aead. of Med. in

Ireland. XIV. — 46) Neugebauer, Einige Fälle von
Schussverletzung der schwangeren Gebärmutter. Münch,
med. Woehenschr. No. 19. — 47) Vucetic, Ein

Bleiprojcetil durch 18 Jahre und 2'/a Monate festge-

keilt im Knochen mit rcsultircnder chronischer Blei-

vergiftung. Allg. Wiener medic. Ztg. No. 20. (Ope-

rative Entfernung des Projeetits. Rückgang der Er-

scheinungen des Saturnismus.) — 48) Bohosiewicz,
Weitere Beiträge zur Kenntniss der Schussverletzungen.

Der Militärarzt. No. 14. (Mittheilung dreier Fälle von
Schussverletzung durch Iiitanteriedienstgewehre.) — 49)

Majewski, Ueber Formveränderungen der S mm Stahl-

mantelgc>chosse im harten Erdreich. Ein Beitrag zur

Würdigung der Ricoehetsehüsse. Ebendaselbst. No. 4.

(Instructivo Abbildung«*.) — 50) Derselbe. Ueber
die Kinwirkung der Ricoehetsehüsse auf Coniferenholx

(8 mm Stahlmaiitelgesehos.se auf 600 Schritte Distanz).

HTSARZNEIKLtNDE.

Ebendas. No. 13. — 51) Habart, Die Geschoss-

wirkung der Selbstladepistole System Mauser. Ebend

No. 20. (Auszug aus einer diesen Gegenstand be-

treffenden, bei Laupp in Tübiugcu erschienenen Arbeit

von Bruns.) — 52) Hobein, Die Folgen der Ver-

letzungen des Knies für die Erwerbsfähigkeit Aerztl.

Sachverst.-Ztg. No. 8. — 53) Koppen, Traumatische

Gelenkmaus? Ebendas. No. 22. — 54) Weber, Stein-

bildung in beideu Nieren nach Sturz auf den Rücken.

Münch, med. Woehenschr. No. 12. — 55) Hansen,
Fälle von Blitzverletzungen. Zeitschr. f. Medicinalb.

No. 21. (Casuistisehc Mittheilung.) — 56) Haberda.
Zur Lehre von den agonalen Verletzungen. Wiener

kliti. Woehenschr. No. 8. — 57) Lesser, Ueber Gedern

nach postmortaler Quetschung. Vierteljahrssehr. f. ger.

Med. XIII. 1. (Erzeugung wässeriger Infiltrate im

Bereiche lockerer Gewebsschichtcn an Leichen durch

stumpfe Gewalt.) — 58) Klingclhöffer, Zweifelhaft»-

Leichenbefunde durch Beuagung von Insecten. Ebendas.

3. F. XV. 1. — 59) Pauly, Zur Beurthcilung früherer

Krankheitszustände bei Unfallverletzten. Aerztl. Sach-

verst.-Ztg. No. 9. — 60) Düms. Ueber anatomisch-

und functionelle Heilung. Ebendas. No. 2. (Hinweis

auf die Schwierigkeit der Beurtheilung der wechsel-

seitigen Beziehung zwischen anatomischen und funetio-

nellen Störungen nach Unfällen und auf die verschieden-

artige Bedeutung der functionellen Heilung nach ihrem

verschiedenen Grade für einzelne Berufsarten.) — 61)

Caspari, Ueber die Untersuchung Unfallverletzter mit

Hülfe statischer Eleetricität. Ebendas. No. 4.

Puppe (1) berichtet über einen Fall von Mord

mittelst Schlägen gegen den Kopf mit einer 5 Pfd.

schweren Keule. Am behaarten Kopfe fanden sich

zahlreiche Wunden, zum Thcile mit unrcgelmässigi n.

gequetschten Rändern. Der Schädel war hochgradig

zertrümmert: an seiner Oberfläche fanden sich mehrm-

ellipsoide. nur die äussere Glastafel betreffende FU-

suren, welche ziemlich gleiche Grösse besassen. Der

Tlüter, an welchem sieh einige geringgradige Ver-

letzungen , wie Hautabschürfungen und Blutunter-

laufungen, cunstatiren Hessen, hatte ursprünglich an-

gegeben, die Verletzungen des Anderen seien Folg?

eines Sturzes aus einem Wagen, was jedoch von den

Obducenten negirt wurde. Das Instrument zeigte am

unteren Ende Blut und Haare. Von Bedeutung für

die gerichtsärztliche Beurthcilung des Falles waren

u. A. die näheren Umstände und die Vertheiluug der

Blutspuren am Orte der That. Iustructiv sind die ex-

perimentellen Untersuchungen über das Verhalten von

Haaren bei Verletzungen, die im Anschlüsse an den

erwähnten Fall vorgenommen worden sind. P. kommt

zu folgenden Sehlusssätzen: 1. Die Verkeilung und d:e

Form der Blutspureu siud geeignet, bei der gerichts-

ärztlichen Beurtheilung der Schädelverletzungen Werth-

volle Aufschlüsse zu geben. 2. Kantige Werkzeug

können die Form des Instrumentes wiedergebende

Hautwunden erzeugen. 3. Bei Sturz aus der Höhe au:

den Schädel entstehen zumeist weuig oder gar keine

Hautwunden. 4. Die Richtung der Hautwunden ent-

spricht in der Regel der Richtuug des Schlage», ins-j-

fern nicht sternförmige oder ähnliche Platzwunden vor-

liegen; bei diesen kann die Richtung der Knoches

wunde Uber die Richtung des Schlages Aufschluß

gebet). 5. Die Form der Knochenwuuden des Schädel

bei Einwirkung ganz schwerer Gewalten ist iu der
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Regel eine characteristische. 6. Bei weniger schweren

Gcwaltcinwirkungen wird das zuerst betroffene Schädel-

segment plattgedrückt, bis es an den Rändern der

Dehnung rund herum einbricht; von dieser polaren

Fractur können dann meridianwärts gerichtete Brüche

ausstrahlen. In solchen Fällen ist, wenn überhaupt,

aus der Knochenwunde allein eine Differentialdiagnose

zwischen Sturz und Schlag nicht zu stellen. 7. Frac-

turen, welche die Form des Instruments in verwerth-

barer Weise wiedergeben, bedeuten ein wichtiges Mo-

ment für die Diagnose; man kann dieselben, da bei

ihnen die Fractur durch das Werkzeug gewissermassen

geformt ist. auch kurz als „geformte Fracturcn" be-

zeichnen. 8. Zu ihrer Hervorbringung sind nicht nur

kantige Werkzeuge nothig, auch sphärische Instrumente

sind im Stande, sie zu erzeugen. 9. Gleichwertig für

die Diagnose mit diesen „geformten Fracturen" sind

Fissuren von charactei istischer Form, welche theils nur

die äussere Glastafel betreffen oder beide Glastafeln,

oder die in ihrem Verlauf durch characteristiscb be-

grenzte Fracturcn unterbrochen werden können. 10-

Eine Mehrzahl von .Stückbrüchen , gewissermassen

mehrere Systeme von Fracturcn, sind ein weiteres

äusserst werthvolles Zeichen für die Differentialdiagnosc

zwischen den Schädelbrüchen durch Sturz uud durch

Schlag. II. In unklaren Fällen ist zu fordern, dass

eine Reconstruction des Schädels stattfinde, und zwar

des macerirten Schädels mit Hülfe von mechanischen

Bindemitteln ; eveut. Fonnvcränderungen, die bei der

Reconstruction verloren gehen würden, sind vorher

durch I'hotogramme. zu fairen. 12. Terassenförmige

Lochbrüche und Einklemmung von Ifaaren in die

fracturirten Knochen sprechen mit Sicherheit für Ein-

wirkung einer umschriebenen Gewalt und gegen Sturz

auf flachen Boden. 18. Hirncontusionen sind für die

gerichtsärztliche Diagnose einer Schädelverletzuug nur

mit Vorsicht zu verwerthen. 14. Bei der Erwägung der

Natur einer Schädelverletzung kommen endlich die

Läsionen der Haare in Betracht, bei denen einerseits

auf die Beschaffenheit der etwaigen Trennungsfläche,

andererseits auf die Veränderungen des Haarschaftes

zu achten ist. 15. Bei nicht penetrirendcu Weiehthcil-

wunden sind die Haarvcräuderungen minimal. 16, Bei

penetrirenden Weichtheilwunden finden sich nach

Schlägen mit stumpfen Instrumenten Verbreiterungen

des Haares an der Trennungsfläche mit oder ohne

Splitterung, ferner scharfe oder terassenförmige Tren-

nungen. Sind die abgetrennten Enden geschweift,

rechtwinklig gebogen, oder gar angelhakenartig ge-

krümmt, so spricht dies für ein kantiges Werkzeug.

17. Schaftveränderungen an den abgetrennten Haaren

machen die Einwirkung einer stumpfen Gewalt auf das

dem von Weiehtheilen entblössten Knochen aufliegende

Haar sehr wahrscheinlich, deuten also auf eine wieder-

holte Einwirkung der Gewalt hin. Die Läsionen können

einfache Absplitterungen der Cuticula oder wandstän-

diger Thcilc der Rinde, Rupturen mit uud ohne Auf-

faserung oder Liingsfissuren sein, ferner können sie

bandförmige, lang ausgezogene spindelförmige oder um-

schrieben spindelförmige Verbreiterungen des Haar-

schaftes sein, je nach der mehr runden oder ebenen

Beschaffenheit der einander berührenden und auf das

dazwischen liegende Haar einwirkenden Flächen. 18.

Eine Vergleichung des Befundes der Haare mit dem

an den weichen Schadeldecken und am knöchernen

Schädeldach erhobenen ist geeignet, uns werthvolle

Schlüsse für die Diagnose zu geben; derartige Haar-

untersuchungen sind daher stets von gcrichtsärztlicher

Seite vorzunehmen.

Räuber (2) theilt einen letal abgelaufenen Fall

von Schädel- uud Gchirnverletzung mit, in

welchem es zur Entwicklung eines Gehirnabscesses

gekommen war, welcher etwa vier Wochen latent

blieb.

Die Thatsache, dass im Gefolge eines Traumas

eine Entzündung tief liegender Organe einsetzen kann,

ohne dass eine Zusammenhangstreunung der deckenden

Weichtheile eine Infcction von aussen oder ein Eite-

rungsherd an einer entfernten Stelle des Körperinneren

eine plausible Autoinfection aunehmen und erklärlieh

erscheinen Hesse, tritt dem Gerichtsarzt uicht selten in

die Bahn, überrascht ihn immer wieder und lässt ihn

unbefriedigt, weil die Theorie des Locus minoris resi-

stentiae und der Allerweltbacterien die gewohnte,

exaete Beweisführung nicht ersetzen will. Baker (4)

schildert drei Fälle tödtlieh abgelaufener Schädel-

Verletzungen, die vor allem das Gemeinsame

hatten, dass äussere Zeichen fehlten oder doch bei

ihrer Geringfügigkeit nicht die Wucht der verletzen-

den Gewalt verriethen. Der Tod war bedingt durch

ausgedehnte intrameningeale Blutungen und nach-

weisbare Contusion des Gehirns bezw. durch eitrige

Meningitis und Hirnabsecss. Die beiden letzteren

Fälle bieten ausser ihrer genuinen Entstehung

noch insofern ein Interesse, als in dem einen ein

Intervall relativen Wohlbefindens das ursächliche Ver-

hältniss des Traumas zur eitrigen Hirnhautentzün-

dung verdecken konnte und als in dem anderen

Falle der im Stirnlappen sitzende Hirnabscess durch

die markanten Störungen des Intellectes die vor-

eilige Diagnose einer Alcoholintoxicatiou veranlasst

hatte.

Magnus (8) kommt auf Grund seiner Unter-

suchungen zu folgenden Schlüssen: 1. Die jetzt ofti-

cicll festgehaltene Verleihung eiuer für alle Fälle von

Einäugigkeit gleich «massgebenden Rente steht mit den

thatsächlichen Verhältnissen in directem Gegensatze

2. Da die optisch-erwerbliehen Beschädigungen bei

Einäugigkeit unmittelbar nach abgeschlossener ärztlicher

Behandlung am grössten, nach Jahr und Tag aber er-

heblieh kleiner geworden sind, so muss auch die Rente

sich diesen Verbältnissen anpassen d. h sie darf nur

provisorisch verliehen und muss nach Ablauf einer ge-

wissen Zeit, etwa nach ein oder zwei Jahren, herab-

gesetzt werden. 3. Da die verschiedenen Berufsarten

die verschiedensten Ansprüche stellen, so muss die

Reute diesen Verhältnissen angepasst sein, d. h. sie

muss für Berufsartcn mit höheren optischen Ansprüchen

grösser, für solche mit geringen optischen Ansprüchen

32*
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entsprechend geringer sein. 4. Die gegenwärtig übliche

Rente von 33'/» pCt. ist nicht das Product einer

wissenschaftlichen oder practischen Untersuchung, viel-

mehr nichts wie eine willkürlich entstandene Schät-

zung. 5. Die gegenwärtig übliche Rente von 33Vs pCt.

muss durch eine andere, aus wissenschaftlichen oder

practischen Untersuchungen gewonnene ersetzt werden.

6. Die Berechnung der optischen Erwcrbsbeschädigun-

geu muss nach den Grundsätzen erfolgen, welche für

die wissenschaftliche Berechnung körperlicher Functionen

üblich sind, d. b. sie muss von einer Formel ausgehen,

welche die normale optische Erwerbsfdhigkcit aus-

drückt.

Teichmann (9) hebt hervor, dass hinsichtlich

der Prognoso der Ohrenkrankheiten individuelle

Verschiedenheiten je nach dem Sitz, der Intensität und

Verlaufsweise des vorliegenden Leidens und nach den

Anforderungen der einzelnen Berufsarten an die Lei-

stungen des Gehörorgans in Betracht kommen und

giebt die Richtung an, in welcher sich die Erwägungen

des ärztlichen Sachverständigen hierbei zu bewegen

haben.

Dittrich (11) tbeilt einen Fall von Ruptur
eines Aneurysma der Art. meuingea med. mit,

in welchem forensisch die Frage des Zusammenhanges

des Aneurysma beziehungsweise der Ruptur desselben

mit einem vorangegangenen Trauma zu ventilircu war,

ferner einen letalen Fall von Schädelverletzung mit

Verletzung der Art. meningea media und consecutiver

hochgradiger extraduraler Blutung, endlich einen Fall,

in welchem die Krankheitserscheinungen, insbesondere

deren allmäliges Auftreten auf eine sich allmälig inner-

halb der Schädelhöhle entwickelnde Blutung hinwiesen.

Anschliessend an diese Beobachtungen erörtert D. die

Bedingungen für das Zustandekommen von Blutungen

bei Verletzungen der Art: meningea media und die

Form der Blutung unter verschiedenen Verhältnissen.

Räude (18) berichtet über einen Fall, in welchem

durch die Section eine haemorrhagische (apoplectische)

Cyste constatirt uud auf einen vor mehreren Monaten

erfolgten Sturz als Ursache zurückgeführt wurde.

Goldberg (14) spricht sich dahin aus, dass wir,

wenn ein Verletzter, der vorher über nichts zu klagen

hatte, mit den Symptomen der Tabes kommt, und

sein Leiden auf ein Trauraa zurückführt, das er di*

reet zuvor oder vielleicht bis zu a
; t Jahren zuvor er-

litten hat, unbedenklich zwischen Trauma und Tabes

das Yerhältniss von Ursache und Wirkung annehmen

müssen; sobald es aber über */« J&h" oder wenigstens

eine ungefähr so lange Zeit gedauert hat, che sich

nach dem Trauma die ersten Anzeichen der Tabes ge-

zeigt haben, der ursächliche Zusammenhang in Zweifel

gezogen werden dürfe und zwar nach Maassnahme der

längeren Zwischenzeit; die unantastbare Diagnose trau-

matische Tabes werde in solchen Fällen nicht Regel

sondern Ausnahme sein.

Brasch (15) hebt hervor, dass man die Möglichkeit,

ein gröberes Trauma, wie z. B. ein Stoss, ein Schlag

gegen die Wirbelsäule, ein Fall auf den Rücken könne

den Ausbruch der Syringomyelie verschulden,

nicht ohne Weiteres ausschliesscn dürfe, tritt hingegen

dem Versuche entgegen, jede geringfügige Verletzung,

welche in der Vorgeschichte eines an Syringomyelie

Erkrankten vorgefunden wird, ätiologisch für das später

entstehende schwere Leiden verantwortlich zu macheu.

Solche Verletzungen bilden oft eine Zufälligkeit uud

liegen entweder so weit zurück oder sind so gering-

fügig, dass ein causaler Zusammenhang nicht ange-

nommen werden kann, worauf man bei etwaigen

Rentenansprüchen zu achten hat. Namentlich tritt ß.

auch der Annahme der Entstehung einer Syringomyelie

aus einer peripheren Verletzung durch Vermittclung

einer aufsteigenden Nervenentzündung entgegen. Haben

schwere Traumen den Rücken und die Wirbelsäule

direct getroffen, so wird mau bei der Begutachtung

auf die zeitliche Aufeinanderfolge von Trauraa und

Ausbruch der Krankheit Rücksicht zu nehmen und

selbst in Fällen, wo die Zeichen der Erkrankung in

minderem Grade vor dem Unfall bestanden, aber nach

demselben eine sehr in die Augen springeude Ver-

schlimmerung des Zustanden sich entwickelte, im Sinne

der üblichen Judicatur für die Ersatzpflicht zu votiren

haben.

Co Hey (IG) giebt eine Zusammenstellung der

forensischen Gesichtspunkte bei Beurthcilung von

Zungen Verletzungen. Heilen Zungenvcrletzungen

aus, so soll das definitive Gutachten erst nach be

endeter Ueilung abgegeben werden. Tritt der Tod

ein, so wird derselbe durch Blutung, Blutaspiratitm,

eventuell hinzutretende Pneumonie, durch Wund-

infection, ausgedehnte Eiterung mit Senkuug, durch

acutes Glottisödem herbeigeführt. Isolirte Zungen-

verletzungcn sind selten: dieselben können indirekt

durch eine den Kopf oder den Unterkiefer treffende

Gewalt, wenn dabei die Zunge zwischen den Zahtireihen

sich befindet (so auch als sogen, agonale Verletzungen

[Ref.]), oder direct — Schuss- und Stichverletzungen —

bei geöffnetem Munde entstehen. Meistens sind jedoch

die Zungenverletzungen mit anderen Verletzungen com-

plicirt. Durch die eigenen Zähne entstandene unbedeutende

Verletzungen am Seitenrand der Zunge haben cineii

typischen Sitz. Bei gewaltsamem Schliessen des Munde?

zum Zwecke der Erstickung oder der Verhinderung d«

Schreiens können ebenfalls Zungenverletzungen ent-

stehen. Weiter erwähnt Verf. die sogen. Dentitionsge

schwüre in Folge des Anpressens der Zunge gegen den

L
T
nterkiefer beim Keuchhusten, die Verletzungen durch

Genuss ätzender Substanzen, durch Genuss siedend

heisser Flüssigkeiten, die Verletzungen durch Schuss in

den Mund. Zufällig und absichtlich können Zungen-

verletzungen auch erst nach dem Tode hervorgerufen

werden; dieselben siud dann fast stets mit Knochen-

brüchen oder Weichtheilwundcn verbunden.

Mayr(17) theilt einen Fall von Bissvcrletzung

der Zunge mit Abbeissen der Zungenspitze mit. Es

handelte sich um eine Person, welche die Gewohnheit

hatte, ihre Zunge beim Küssen in den Mund ihres Ge

liebten vorzustrecken. Dieser gab nun bei der Ver-

handlung an, er sei in diesem Moment vom Vater seiner
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Geliebten auf den Kopf geschlagen worden. SO dass seine

scharfen Zähne auf einander geklappt wären und die

Zungenspitze abgeschnitten hätten. Der Sachverständige

nahm dies nicht an, sondern erklärte vielmehr, dass es

sieb wohl um einen länger dauernden Biss mit Zerrung

der ganzen Zunge, für welch letztere der sonstige ob-

ective Befund an der Zunge sprach, gehandelt haben

müsse.

Altmann (18) giebt eine gute Ucbersicht über

jene Gesichtspunkte, welche den Arzt beiBcurtheilung von

I- u ngen Verletzungen vom forensischen Standpunkte

und vom Standpunkte der Unfallversicherung leiten

Wllea. Kr kommt zu folgenden Resultaten: 1. Ver-

letzte, welche die primären Folgen der Lungenverwun-

dung überstehen, haben, wenn sie sogleich in geord-

nete Behandlung kommen, selbst bei schweren Ver-

letzungen Aussicht auf Erhaltung des Lebens. 2. Die

Geringfügigkeit äusserer Merkmale und selbst das an-

fängliche Fehlen subjectiver Beschwerden verbürgen nie

die Gewissheit einer nur unbedeutenden Verletzung der

Lunge. 3. Die Bedeutung der Lungenquetschung ist

häutig der eiuer penetrirenden Lungenwunde gleich zu

sehten, da das gefährdende Moment in erster Linie die

Läsion des Pleuraraumes ist. 4. Das Eintreten pneu-

monischer und tuberculöser Proccsse darf in vielen

Fällen als Folge eines Luogentraumas angesehen werden.

Solche Fälle bedürfen aber stets einer sehr eingehenden

Begründung. 5. Das gewöhnlich nach Luugenverletzun-

gen stattfindende Zurückbleiben von Residuen irgend

welcher Art schafft in der Lunge einen Locus miuoris

resistentiae, an den sich die Weiterbildung dauernder

Lungenleiden knüpfen kann. 6. Eiue definitive Begut-

achtung einer Lungenverletzung kann in jedem Falle

erst nach längerer Beobachtung erfolgen und wird auch

dann stets Vorbehalte für die Zukunft zu machen

haben.

F. Parke Weber (24) berichtet über drei Fälle aus

den Annalen des German Hospital, welche in der That das

Iuteresse des Gerichtsarztes im Besonderen herausfordern.

Der erste — durch die Autopsie als tubereulöse Cere-

bralmeningitis aufgedeckt — erweckte nicht so sehr

durch seinen foudroyanten Verlauf, wobei erkennbare

Veränderungen am Augenhiutergrundc und an den

Lungen nicht nachweisbar waren, als vielmehr durch

das Vorhandensein einer starken Albuminurie den Ver-

dacht auf die Einverleibung eines Giftes, welches eine

ausgesprochene Wirkung auf das Centralnervcnsystem

und zudem auf die Nieren (Ausscheidungsnephritis) ent-

faltet. Die beiden anderen Fälle liefern einen werth-

vollen Beitrag zum C'apitel der Qualifikation der Ver-

letzungen. Der eine, anscheinend vollkommen ge-

sunde Mann trug einen schlummernden Tuberculose-

herd im linken Hoden, der andere im Kniegelenk.

Auf ein relativ unbedeutendes, durch einen Anderen

zugefügtes Trauma hin, welches diese Körperstellen

trifft, entwickelt sich im unmittelbaren Anschlüsse eine

floridc, hauptsächlich die Lungen besetzende, dissetni-

nirtc, miliare Tubcrculose mit tödtlichem Ausgange.

Offenbar erfolgte von dem latenteu Krankheitsherde aus

auf dem Wege der Blutbahn eine Aussaat von Tuberkcl-

bacillen, welche durch das Trauma, bezw. durch die

dadurch bedingten Reactionscrscheinungen ihrer Um-

gebung aufgescheucht, sich dem venösen Blutstrom an-

vertrauten und zum grössten Theile in dem Capillar-

tilter der Lunge zurückgehalten wurden.

Seemann (27) theilt einen Fall von tödtlichem

Brustschuss mit, in welchem bei intactem Herzbeutel

eine penetrirende Verletzung der Wand des linken Ven-

trikels gefunden wurde, welche nach Ansicht des Ver-

fassers auf den Druck der Pulvergase zurückzuführen ist.

Landau (31) berichtet über einen Fall, iu welchem

sich ein Mann, um nicht vornüber zu lallen, mit aller

Kraft emporriss und dabei einen heftigen Schmerz

in der rechten Seite verspürte. Bei dem Manne wurde

eine uncomplicirte Wanderniere constatirt, deren ur-

sächlichen Zusammenhang mit dem angebliehen Unfälle

L. entgegen der Ansieht zweier anderer Aerzte für

höchst unwahrscheinlich hält.

Mantzel (31) bespricht ausführlich die tätlichen

Darm Verletzungen vom forensischen Staudpuukte,

insbesondere die eigentlichen Todesursachen bei solchen,

wie Verblutung, septische Peritonitis, Erschöpfung,

Neuroparalysc, behandelt die coneurrirenden Todes-

ursachen, die Frage der postmortalen Entstehung, die

Diagnose, das Zustandekommen und die strafrechtliche

Beurtheilung der Darmverletzungen. Reichliche Litc-

raturangabeu.

Puppe (35) berichtet über einen Fall von Coni-

bination einer Halsschnittwunde mit symmetrisch

angelegten Schnittwunden an beiden Schläfen bei einem

geisteskranken Selbstmörder. Die Halsschnittwunde

zeigte von bedeutender Energie des Selbstmörders.

Dieselbe war 26 cm lang und reichte nach der Tiefe

zu bis in den Epistropheus, dessen laterale Bänder

durchtrennt waren, dessen Seitengelenk eröffnet und in

dessen Bereiche die Vertebralarterie zerschnitten war.

Im Epistropheus fand sich ein Stück der benutzten

Rasirmcssctklinge. Die Wunde reichte ungewöhnlich

hoch bis dicht unter die horizontalen Unterkieferäste

oberhalb des Zungenbeines zur Höhe der Bifureation

der Carotis hinauf.

Dufour (36) theilt einen Fall von Selbstmord-

versuch durch einen Schnitt am Halse mit, der

dadurch erwähnenswerth erscheint, dass einerseits bei

dem erwiesenen Rechtshänder die Halsschnittwunde an

der rechten Halsseite ihren Sitz hatte und dass Um-

stände obwalteten, welche den Verdacht eines Mord-

versuches erregten. Der Mann war Alcoholist.

Leonpacher (38) theilt einen Fall von acuter,

mit Genesung geendeter A lcohol Vergiftung bei

einem 8jähr. Knaben in Folge des Genusses von Schnaps,

ferner einen Fall von pen e trirender Stichver-

letzung des Herzens mit Exitus letalis nach

3 Tagen, endlich einen Fall von Verblutung aus

einer Krampfader am Unterschenkel mit.

Slavik (39) stellte experimentelle Unter-

suchungen über Schnittwunden der Leber und der

Nieren an Hunden, Meerschweinchen und todten mensch-

lichen Organen an und will in der blassen oder dunklen Farbe

der verletzten Gewebe in Alcohol eiu Merkmal gefunden
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haben, welches allerdings nur bei sehr genauer Berück-

sichtigung des Zustande* dieser Organe und des Gesund-

heitszustandes des betreffenden Thieres überhaupt eine

Differentialdiagnose der intravitalcn und postmortalen

Schuittwundcn ermöglichen soll. Das Erblassen der

Gewebe entspricht der Reduction der Chromogene, das

Nachdunkeln oder Braunwerden einer Oxydation der

Gewebe.

Comnik (40) theilt einen Fall von Mord durch

Axthiebe, begangen von einer Geisteskranken, mit

nachträglicher Zerstückelung der Leiche mittelst eines

Tischmessen mit.

Hartcop (43) fand bei der Section eines Ucber-

fahrenen einen Riss im Zwerchfelle mit Austritt der

von ihren Blutgefässen, vom Harnleiter und von der

Kapsel abgerisseneu rechten Niere in den rechten Brust-

f.'llraum. Der Tod war erst 12 Stunden nach dem L'n-

lalle eingetreten. — Im zweiten Falle fand sich bei der

Obduction eines 21 jähr. Mädchens, bei welchem der

Verdacht einer Vergiftung rege geworden war, eine

hochgradige Verdickung der Wandungen der Blase und

der Harnleiter bei chronisch catarrhalischer Entzündung

des Harnapparates. Eine Vergiftung lag nicht vor.

Freund (44) theilt einen Fall von tödtlicher

Sehuss Verletzung durch fremde Hand mit, welcher

durch den Verlauf und die Richtung des Schusscanals

und durch die Beschaffenheit des Ausschusses interes-

sirt. Es handelte sich um einen Deserteur, welcher

von einem ihn verfolgenden Gorporal mittelst eines 8 mm
calibrigen Armeegewehres aus einer Entfernung von

mindestens 20 m erschossen worden war. Der Einschuss

lag an der Stirne, der Ausschuss an der Brust in der

(legend des rechten Sternoelaviculargclenkcs, woraus

geschlossen werden konnte, dass der Manu wahrschein-

lich in liegender Stellung und nicht, wie der Tbäter

angab, auf der Flucht erschossen worden sei. Die Aus-

schussöffnung war auffallend gross, offenbar in Folge

des bedeutenden Einfallswinkels des Geschosses auf das

Brustbein. Anschliessend berichtet F. über Versuche,

die behufs Feststellung des Verhältnisses zwischen

Grösse des Einfallswinkels und Grösse der Ausschuss-

öffnung angestellt worden sind.

(45). Wenn im geschilderten, dunklen Falle eines

Doppclmordes Arzt und Richter als Augenzeugen zu

keinem bedingungslos festen Urtheilc gelangen konnten,

so bleibt dies dem Zuhörer der knappen Erzählung,

der auf berechtigte Zwischenfragen Verzicht leisten muss,

volleuds verwehrt. Für ihn bleibt der Fall ein Zufall,

allerdings ein sehr bemerkenswerther, weil er sieb wieder-

holen könnte. Die Cardinalfrage dreht sich um
folgenden Satz: „Ist es möglich, dass eine gemischte

Ladung von Schrot und Rundkugeln nach Verlassen

des Flintenlaufes sich in der Weise vertheile, dass

gleichzeitig zwei beieinander stehende Personen so

getroffen werden, dass die eine bloss die Kugel-,

die andere bloss die Schrotladung erhält." —
Wir glauben, zur Aufklärung hätte am ehesten ein

Versuch beitragen können, wozu die Flinte des ver-

meintlichen Mörders, der Beutel mit den kleinen und

grossen Rundgcscho.ssen, das Pulverhorn, selbst das

Pfropfmaterial zur Verfügung standen und dessen Feld

dadurch eingeschränkt war, dass wenigstens sehr an-

nähernd die Schussweite und sogar das Mischungsrcr-

hältuiss der Laduug bekannt war, weil kein einziges

Gcschoss von den Körpern der Gctödteten abgeirrt war

und jedes sich darin bezw. daran vorfand. Wir

wollen eine genaue Durcbstöbcrung der Umgebung

nicht in Frage stellen und auch diesen zweiten „Zufall"

glaubcu ; der Vertheidiger des Angeklagten könnt''

sieh dazu nicht entschlicssen. Die Behauptung des

Eudgutachtens, beide Frauen seien gleichzeitig ge-

troffen worden, reizt durch ihre apodiktische Sprache.

Der Geriehtsarzt geht solchen Fragen am besten

aus dem Wege. Verlangt man von ihm eine Verounft-

antwort, so macht ihn ein bescheidenes „möglicher-

weise* nicht zu Schanden. Ebenso, wie es nur wahr

scheinlich ist, dass aus einer vollständig funetioniren-

den Doppclflinte, die nur einen frisch ausgefeuerten

Lauf aufweist, in beschränkter Zeit auch nur ein Schus,

abgegeben wurde, ebenso ist es auch nur .möglich*,

dass die beideu Gctödteten. ihre supponirtc Gespräih-.-

stellung zu einander und ihren sofortigen Tod bezw.

Bewußtlosigkeit ebenfalls angenommen, gleichzeitig ge-

troffen wurden.

Neugebauer (46) theilt einen Fall von zufälliger

Verletzung des schwangeren Uterus durch einen Schrot-

schuss mit. An der Leiche des Kindes fand sich ein«'

Schussverlctzung des Thorax. Die Mutter wurde durch

Operation geheilt.

Hob ein (52) giebt eine Anleitung für die per-

centuelle Bcurtheilung der Folgen nach Verletzungen

des Knies und zwar für Verlust des Beines oder Fuss«.

Verkürzung des Beines, Steifheit des Kniegelenkes, be-

schränkte Beweglichkeit desselben, Schlaffheit des Ge-

lenkapparatcs und chronischen oder wiederkehrenden

Geletikerguss, Gelcnkkörpcr im Knie, Schwäche des

Streckapparates des Unterschenkels, chronische Eiterung

mit Fistelbildung, Schlagadcrgeschwülste in der Knie-

kehle. Geräusche bei Bewegungen im Gelenke beweisen

für sich allein hinsichtlich der etwaigen Einbussc der

Erwerbsfähigkeit nichts.

Koppen (5S) nimmt einen ursächlichen Zusammen-

hang zwischen einem freien Gelenkkörper im Ellbogen-

gelenkc und einem Unfälle an, welcher darin bestand,

dass der Mann von einer Welle erfasst und einige Mal*-

herumgcschle udert worden ist.

Weber (54) theilt einen Fall mit, in welchem

Stciiibildung in beiden Nieren mit eitriger Pyelonephritis

in ursächlichen Zusammenhang mit einem Sturz auf

den Rücken gebracht und der dadurch bewirkte Tod

als Unfallsfolge angesehen wurde.

In einem fraglichen Unfälle, in welchem ein Mann

plötzlich auf der Strasse zusammengestürzt war, fand

Haberda (46) bei der Section eine vertrocknete Hant-

abschürfung an der Stirn, bläuliche Verfärbung des

rechten oberen Augenlides und als Todesursache eine

frische eitrige Hirnhautentzündung, die durch einen

freien Knochensprung im rechten Augenhöhlend.icbe \ai
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in der Lumina cribrosa des Siebbcines veranlasst war.

Ferner ergab die Section chronische arterioM-lerotisehe

Scbrnmpfbieren mit eousecutiver Herzhypertrophie,

Endartcriitia deformans der Aorta und der Herzkranz-

gefässe, Fettherz und Schwielen im Herzmuskel. Mit

Rücksicht auf die Veränderungen am Herzen und auf

äussere Momente nahm H. an, dass der Mann in einein

Anfalle von Herzschwäche niedergesunken sei und sich

dabei beschädigt habe. — In einem zweiten Falle war

es beim Zusammenstürzen aus natürlicher Ursache

zu einer Ruptur der rechten Herzkammer gekommen.

Der Tod war, wie die Section ergab, an Hcrzlähmuitg,

in Folge von Fettherz und an einer durch Eudarteriitis

der Koronararterien des Herzens bedingten Degeneration

des Myocards eingetreten. Die geringe Menge von Blut

im Herzbeutel und der völlige Maugel von Suffusion an

der Rupturstelle Hess den Sehluss zu. dass der Tod

mit der Her/ruptur nicht in Zusammenhang steht und

dass letztere erst nach der Sistirung der Herzthätigkeit

erfolgt sein könne. Der Sitz der Kuptur am rechten

Herzen hätte an und für sieh wohl nicht gegen eine

spontane Ruptur gesprochen.

Klinge lhöffer (58) berichtet über au einer

Kindesleiche durch Schaben (Blatta germanica) erzeugte

oberflächliche, eigentümlich gelbe bis braune Haut-

vertrocknungen, welche streifenförmig von den Mund-

winkeln nach abwärts zogen; ebensolche fanden sich

da und dort am Rumpfe und an den Extremitäten.

Wegen dieses Befundes war ursprünglich Schwefelsäure-

vergiftung angenommen worden. Die Verdauungswege

zeigten keine Veränderungen. Den gleichen Befund

coustatirtc Verf. in der Folge auch noch an zwei

auderen Kindesleichen.

Pauly (59) theilt einen Fall mit, in welchem sich

bei einem Epileptiker, welcher in Folge eines Unfalles

einen Schädelbruch erlitten hatte, die epileptischen

Anfälle nachher viel häutiger und intensiver einstellten

und eine vollständige Erwerbsunfähigkeit bewirkten.

Die durch den Unfall bedingte Schädigung wurde

auf mindestens 50 pCt. geschätzt; und war für die Er-

höhung der ursprünglich mit 10 pCt. angesetzten Hente

die wesentliche Verschlimmerung des epileptischen Zu-

Standes durch den Unfall maassgebend.

Gaspari (61) spricht der Prüfung mit Hülfe sta-

tischer Electricität das Wort, um Anhaltspunkte über

die Thatsächlichkcit der von den Verletzten vorgebrachten

Beschwerden nach Unfällen, welrhe die Extremitäten

betroffen haben, zu gewinnen. Auf diese Weise lässt

sich eine selbst geringfügige Herabsetzung der Erreg-

barkeit der Muskeln constatiren; eine solche ist aber

nur dort vorhauden, wo der für die Function des Muskels

notwendige Impuls an irgend einer Stelle der Leitung

einem Widerstande begegnet. Man wird den subjectiven

Beschwerden Unfallverletzter, so weit sie sieh auf

Functionsunmöglichkeit oder Functionsträgheit er-

strecken, überall da Glaube» entgegenbringen können,

wo durch die Herabsetzung der Erregbarkeit das Vor-

handensein einer Schädigung nachgewiesen werden kann,

während wir da, wo diese Herabsetzung fehlt, annehmen

dürfen, dass der energische Wille bei der Ausübung

von Muskelhewogungen ebensowenig einem Widerstande

begegnet, als der electrische Strom. Mit der Herab-

setzung der electrisehen Erregbarkeit geht eine Ab-

nahme der Sensibilität Hand in Hand.

B. Krstickunp.

1) Dtlfour, Mode singulier de pendaison. Ann.
d'lng. publ. T. 37. — 2) llaberda und Reiner,
Ueber die Ursache des raschen Eintrittes der Bcwusst-
losigkeit bei Erhängten. Vierteljahrssehr. f. ger. Med.

3. F. XIII. 1. (Stellungnahme gegenüber einer Kritik Ta-
massii's über eine frühere, diesen tiegenstand be-

treffende Uublication der beiden Autoren.) — 3)
Sch äff er, Ueber Störungen im Centrainervensystem
bei wiederbelebten Strangulirten. Zeitsehr. f. Medicinalb.

No. 12. — 4) Berger. Eigentümlicher Selbstmord
durch Erdrosseln. Ebendas. No. 5. — 5) Brosen.
Ueber Aspiration von Mageninhalt durch künstliche

Athmung. Deutseh. Arch. f. klin. Med. — fi) Dwor-
nitschenko, Ueber die Thymus des Erwachsenen in

gerichtlich-medicinischur Beziehung. Yierteljahrsschrift

für ger. Med. 3. F. XIV. 1.

Dufour (1) theilt einen Fall mit, in welchem sich

ein Selbstmörder mitten im Zimmer an einem quer

über die ganze Breite desselben gespannten, an zwei

gegenüberliegenden Wandhaken befestigten Stricke auf-

gehängt hatte.

Schäffcr (3) theilt einen Fall mit, in welchem

sieh be.i einem 20jährigen, neuropathisch in keiner Weise

belasteten Individuum in unmittelbarem Anschlüsse an

einen Strangulationsversueh Kraukheitssymptomc ent-

wickelten, welche auf eine hochgradige Alteration des

gesammten Nervensystems hindeuteten. Die hauptsäch-

lichsten Erscheinungen bestanden in Krämpfen, am-

nestischen Defectcn, Scnsibilitätsanomalien, passageren

Zuständen traumhafter Verwirrung, hallueinatorischer

Delirien und unbewussten Handelns.

Berger (4) theilt einen Fall von Selbsterdrosselung

mit. Der Selbstmörder hatte ein langes seidenes Tuch

um den Hals gelegt und geknotet, die erste Sehlinge

dicht um den Hals, die zweite lose; zwischen die beiden

Schlingen wurde ein Handstock geschoben und als

Knebel benutzt. Durch Drehung des Stockes wurde

die Zuschnürung bewerkstelligt.

In einem von Brosch (5) mitgeteilten Falle

handelte es sich um die Entscheidung der Frage, ob

die bei der Obduction im Kehlkopf, in der Luftröhre

und in den Bronchien bis in deren feinste Verzweigungen

vorfindliehe, von Speiseresten durchsetzte Flüssigkeit

während des Lebens dahin gelangt ist oder ob dieser

Befund lediglich auf die am leblosen Körper Vorge-

nommeue künstliche Respiration nach Silvester zurück-

zuführen ist. Zu diesem Behufe wurde an mensch-

lichen Leichen eine Reihe von Versuchen angestellt,

aus denen hervorging, dass die Aspirationskraft der

Lungen bei der künstlichen Athmung eine sehr be-

deutende ist. Die grösste Menge Flüssigkeit, welche

bei der künstliehen Respiration überhaupt aspirirt

werden konnte, betrug 1210 cem. Audi in kleineren

Bronchien konnte die Flüssigkeit nachgewiesen werden.

Allerdings kommt es dabei auf den Füllungsgrad des

Mageus an. Ferner will Verf. nachgewiesen haben.
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dass alle beweglichen Fremdkörper, die sich in der

Uaehenhöhle vorlinden, durch künstliche Athraung in

die Luftröhre befördert werden. Am Lebenden sind

die Bedingungen für eine Aspiration von Mageninhalt

natürlich viel günstiger. Verf. empfiehlt schliesslich

die Einführung eines elastischen Schlauches in den

Oesophagus vor Beginn der künstlichen Respiration.

(Die Versuchsergebnisse, denen eine forensische Bedeu-

tung nicht abzusprechen ist, bedürfen einer Controle.)

Dwornitschcnko (6) untersuchte in 122 Fallen

systematisch das Verhalten der Thymusdrüso in der

Leiche von Erwachseneu. Dieselbe war in 8,5 pCt. der

Fälle vergrössert, doch konnte nur einmal die Ver-

grösserung der Thymus mit dem gleichzeitig vorhan-

denen Stat. lymphaticus zur Todesursache in Beziehung

gebracht werden. Verf. bespricht die normalen und ab-

weichenden anatomischen Verhältnisse der Thymusdrüse,

bringt jedoch nichts Wesentliches über die etwaige Be-

deutung der Thymusvcrgrössening für den Eintritt ins-

besondere des plötzlichen Todes.

C. Vergiftungen.

1) Pictrusky, lieber Vergiftung mit ätzenden
Mineralsäuren. Zeitschr. f. Medicinalbeamte. No. 1 u.

2. — 2) Künne, Massen Vergiftung durch Dämpfe von
rauchender Salpetersäure. Deutsche med. Wochenschr.
No. 2G. — 3) Reichold, Die Vergiftung durch Oxal-

säure und deren Salze. Friedreich's Bl. f. ger. Med.
Heft 3. u. 4. (Ausführliche Zusammenstellung aus der

Literatur.) — 4) Fi e ring, Ein Fall von Scheiden-

stenose nach Verätzung mit Oxalsäure (Tentamen sui-

eidii). Arch. f. (iynäk. Bd. 54. H. 1. — 5) Brosch,
Zur Casuistik der ( arbolsäurevergiftung. Vierteljahrs-

schrift f. ger. Med. 3. F. XIV. 1. — G) Haus-
laden, Ein Beitrag zur Kenntniss der Laugenvergiftung.

Friedreich's Bl. f. ger. Med. S. 122. — 7) Lauter-
bach, Ein Fall von subacuter Arsenvergiftung mit vor-

wiegenden Magen- und Darmerscheinungen. Wiener
med. Wochenschr. No. 29. — 8) Haberda. Ueber
Arsenikvergiftung von der Seheide aus und über die

locale Wirkung d. arsenigen Saure. Wien. klin.Wochenschr.
No.9.— 9) Riede], Vergiftungsversuch mit schwedischen
Zündhölzern, ausgeführt von einem 14jährigen Mädchen

;

impulsive Handlung. Zeitschr. f. Medicinalb. No. 23.
— 10) Mogele, Württemb. Corresp.-Bl. No. 9. —
11) Pitsehke, Plötzlicher Tod durch Bleivergiftung
— Unfall oder Gewerbekrankheit V Aerztl. Saehverst.-

Zeitung. No. 23. (Differente Anschauung der Aerzte,

ob M sich bei einem Hüttenarbeiter um einen Tod
durch chronische oder acute Bleivergiftung, im letzteren

Falle durch Einathmung der mit giftigen Gasen ge-
schwängerten Luft gehandelt hat.) — 12) Jacob,
Ueber einen tödtlich verlaufenen Fall von Kali chlorieum-
Vergiftung. Herl. klin. Wochenschr. No. 27. (Klinisch

genau verfolgter Fall mit gewöhnlichem Befunde.) — 13)

Kuhlmey, Die Blausäure- und t'yankaliumvergiftung
in gcrichtlich-mediciniscber Beziehung. Vierteljahrschr.

f. ger. Med. 3. F. XV. 1. (Zusammenfassende Dar-
stellung unter Berücksichtigung der neueren Literatur.)
— 14) Michel, Ueber die Dauer der Nachweisbarkeit
von Kohlenoxyd im Blute und in Blutextravasaten über-
lebender Individuen. Ebendas. 3. F. XIV. 1. — 15)
Stolper, Die Kohlendunstvergiftung in gerichtlich-

lich-medicinischer Hinsicht. Zeitschr. f. Medicinalb.
No. 4. 5. 6. — IG) Vanselow, Zur Casuistik der
Verbrennungen. Verbrennung oder Erstickung? Fried-
reirh's Blätter. S. 403. — 17) Wach holz und
Sieradzki, Weitere experimentelle Untersuchungen
über Kohlenoxyd- und Leuchtgasvergiftung. Zeitschr.

f. Medicinalb. No. 8. — 18) Roemer, Acute tödtliche

Schwefelwasscrstoffvergiftung. Münch, med. Wochenschr.

No. 31. — 19) Harnack, Ueber Schwefelwasserstoff-

Vergiftung. Aerztl. Sachvcrst.-Ztg. No. 13. — 20)

Walle. Weshalb ist der Leichenbefund nach Tod in

Folge von acuten Vergiftungen wie durch Morphium,

Opium, Chloral, seihst Chloroform, ein negativer? Eben-

das. No. 3. — 21) Uoppe-Seylcr und Ritter,

Zur Kenntniss der acuten Sulfonalvergiftung. Münch,

med. Wochenschr. No. 14. (Exitus letalis. Obductions-

befuud bot nichts Charakteristisches.) — 22) Grasset,
Empoisonncmcnt par absorption d'un liniment compos«

de chloroforme, belladonne, datura, opium etjusquiame.

Ann. d'hyg. publ. T. 37. p. 170. (Verurteilung

eines Apothekers wegen eines Fehlers bei der Expedi-

tion.) — 28) Peill, Ein seltener Fall von chronischer

Chloralvergiftung. Vierteljahrsschr. f. ger. Med. 3. V.

XIV. 2. (Modicinale Vergiftung mit tödtlichera Aus-

gang nach länger fortgesetztem Gebrauch von Cblonl

Die Section bot nichts Charakteristisches dar.) — 24)

Platten, Tod durch Bromäthyl. Zeitschr. f. Medicinal-

beamte. No. 7. — 25) Bartlett. A homicidal death

froin sulphate of strvchuiue. Boston med. and mtg,

journ. Vol. 136. No.' 23. — 26) Fr an k und Beyer,
Ein Fall von Anilinvergiftung. Münch, med. Wochen
schrift. No. 3. — 27) Boas, Zur Klinik der Nitrobenzoi-

Vergiftung. Deutsche med. Wochenschr. No. 51. (Tüdt-

licher Fall mit negativem Obductionsbefunde. keine

Blutveränderungen.) — 2S) Jacobson, Ein Fall todt-

licher Vergiftung mittelst Martiusgelb (Manchestergelb .

Ebendas. No. 23. — 29) Weiss, Ueber Pilzvergiftungen.

Wiener med. Wochenschr. No. 12. — 80) Pouchet.
Bacteriologic appliquee ä la medecine legale. Ann.

d'hyg. publ. t. 37. (Mittheilung über das Resnltv.

der bacteriologischen Untersuchung in einem Falk- vf>n

Fleischvergiftung mehrerer Personen.) — 31)

Hauser, Bactcrienbefunde bei Leichen. Zeitschr. I

Heilkunde. XVIII. Bd. S. 421.

Pietrusky (1) stellt folgende Schlusssätze auf:

1. Unter den Vergiftungen mit ätzenden Mineral-

säuren nehmen diejenigen mit Schwefelsäure bei weitem

die erste Stelle ein. 2. Der gcrichtlich-medicinische Nach-

weis einer stattgehabten Vergiftung mit diesen Säuren

stützt sich in erster Linie auf den Leichenbefund.

3. Es kann eine Vergiftung mit diesen Säuren zu Stande

kommen, ohne dass in der Leiche das Gift chemisch

nachzuweisen ist. 4. Bei Fällen, welche nicht in kurzer

Zeit tödtlich enden, ist für die Diagnose der Vergiftung

die Plötzlichkeit und Heftigkeit der aufgetretenen Krank-

heitserscheinungen, ferner die Untersuchung des Er-

brochenen und des Urins von Wichtigkeit. 5. Voll-

ständige Genesung ist nach Vergiftung mit ätzenden

Mincralsäurcn selten, vielmehr treten in den meisten

Fällen auch nach scheinbarem Wohlbefinden Folge-

zustände ein, welche zu langem Siechthum und schliess-

lich zum Tode führen. 6. Vor Allem kommen Selbst-

morde mit den genannten Säuren vor. demnächst Ver-

giftungen durch unglücklichen Zufall, am seltensten ist

Mord, letzterer fast nur bei kleinen Kindern.

Künne (2) berichtet über eine bei der bei einem

Brande beschäftigten Löschmannschaft aufgetretene

Massenvergiftung durch Einathmen der Dämpfe Ton

rauchender Salpetersäure. Die binnen Kurzem

aufgetretenen Krankheitserscheinungen bestanden in hef-

tigem Hustenreiz, Beengung auf der Brust, Uebelkeit

und Erbrechen, Kopfschmerz. In manchen Fällen fehl-

ten einzelne dieser Symptome: auch waren dieselben
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nicht in allen Fallen gleich intensiv ausgeprägt. Bald

erholten sich die Leute, um nach einigen Stunden um
so heftigere Erscheinungen darzubieten, die bei zwei

Personen bald zum Tode führten und insbesondere in

Mattigkeit, Athemnoth, Beengung auf der Brust, Er-

brechen, Pulsbeschleunigung, später Pulsverlangsamung,

Blaufärbung der Haut, Bcwusstlosigkeit, Krämpfen und

heftiger Unruhe, Bronchitis mit gelblichem, zuweilen

blutig gefärbtem Auswurf, in vereinzelten Fällen Schmer-

zen im Halse bestanden.

Der von Piering (4) mitgcthcilte Fall betrifft eine

Frau, welche in selbstmörderischer Absicht 20g Klee-

salz mittelst einer Ballonspritze in ihre Scheide ein-

spritzt«. Die Scheide war bald danach mit Wasser

ausgespült worden, welchem Umstände es zuzuschreiben

ist, dass die allgemeinen Vergiftungserscheinungen keine

besondere Intensität aufwiesen und auch nur ein Theil

der Scheide verätzt wurde. In der Folge entwickelte

sich eine intensive eitrige Vaginitis. die schliesslich mit

bedeutender Scheidensteuose ausheilte. Die Scheide war

circa 4 cm lang, sehr eng, verengert« sich nach oben

trichterförmig und war daselbst blindsackförmig ver-

schlossen durch eine harte unnachgiebige Narbe, die

eine strahlig»: Ausbreitung zeigte. In der Kuppe des

Trichters fand sich eine grübchen förmige Vertiefung mit

einer minimalen, unregelmässig begrenzten Oeflnung,

über welche hinaus eine stark gebogene Sonde auf etwa

3 cm weit vordringen konnte. Ein operativer Eingriff

war von günstigem Erfolge begleitet.

Brosch (5) berichtet über einen Fall von Selbst-

mord durch Verschlucken einer ungewöhnlich grossen

Menge hochconccntrirter, wahrscheinlich 90proc. C arb Öl-

säure lös ung. Die Verätzung erstreckte sich im Ver-

dauungstractus bis 3 m weit nach abwärts vom Zwölf-

fingerdarm. Auch die dem Verdauungstractus anlie-

genden Partien der Leber und der linken Niere waren

1 cm tief verätzt. Auf Grund der quantitativen che-

mischen Analyse des Mageninhaltes wurde die Gesammt-

menge der ursprünglich genommenen coucentrirten

Carbolsäure auf etwa 200 g geschätzt und dürfte die

Contactwirkung derselben auf die abgestorbenen Gewebe

etwa 40 Stunden gewährt haben. Durch Versuche hat

Verf. den Einfluss der Zeitdauer der Aetzwirkung und

der Concentration der Carbolsäure auf anatomische Ver-

änderungen von Leichenteilen hin geprüft. Die Aus-

dehnung der Schorfe giebt einen Anhaltspunkt für die

Abschätzung der gebrauchten Menge der Carbolsäure-

lösung, die Intensität der Schorfe für die Concentration

und die Zeitdauer der Aetzwirkung. Verf. meint, das

Vorhandensein von Aetzschorfen in Muud und Rachen

spreche nicht gegen eine Vergiftung mit concentrirter

Carbolsäure, dagegen spreche das Fehlen von Aetz-

schorfen an diesen Stellen bei Vorhandensein von in-

tensiven railchweissen Schorfen in der Speiseröhre ent-

schieden für eine Vergiftung mit hochconcentrirter Säure.

Hausladen (6) theilt einen nach lf> Tagen letal

verlaufenen Fall von Selbstmord durch Trinken von

Actzlauge mit. Die Obduction ergab necrotisirende

Ocsophagitis, hämorrhagische Enteritis des ganzen Dünn-

darmes.

Lnuterbach (?) theilt einen leichten Fall von

Arsen Vergiftung eines Kindes mit. Die Vergiftung

entstand dadurch, dass das Kind die grünen, arsenhaltigen

Schnüre des Strickgitters seines Bettes benagte. 100 g

Schnüre enthielten 2,141 g Arsen.

In dem von Uaberda (S) mitgetheilten Falle von

acuter Arsenvergiftung handelte es sich um ein

25jähriges Mädchen, bei welchem die Resorption des

Giftes von der Scheide aus erfolgt war; hier war es

zu einer intensiven Entzündung gekommen, welche in

Folge des Abfliessens der Secrete auch die unteren Ab-

schnitte der Scheide und die äusseren Geschlechtstheile

ergriffen hatte. Im oberen Thcile der Scheide reichte

die Entzündung in die Tiele, die Schleimhaut selbst

war mit einer dicken Schicht fibrinösen Exsudates be-

deckt. Wahrscheinlich war die Einführung des Giftes

in selbstmörderischer Absicht erfolgt. Die Gcrichts-

chemiker bestimmten die Menge des in der Scheide

vorgefundenen weissen Arseniks auf 0.39 g. Bei experi-

menteller Einführung von Arsenikkürncrn in die Scheide

oder den Darm von Thieren beobachtete H. keiue pri-

märe Aetzwirkung.

Riedel (9) berichtet über einen Fall, in welchem

ein 14jähriges Dienstmädchen ein einjähriges Kind da-

durch vergiften wollte, dass es in die für das letztere

bestimmte Milch eine Schachtel schwedischer, nach An-

sicht des Mädchens giftiger Zündhölzchen warf und

mehrere Stunden darin liegen Hess. Die Milch fiel

durch ihre rothe Farbe auf, welche von Eosin aus den

Zündhölzchenköpfen herrührte. Die Milch war frei von

gelbem Phosphor und phosphoriger Säure, enthielt

jedoch Körnchen von amorphem Phosphor. Die Unter-

suchung des Geisteszustandes des Mädchens liess die

That als impulsive Handlung eines schwachsinnigen In-

dividuums hinstellen.

Mogele (10) berichtet über einen Fall von Ver-

giftung durch Sublimat, in welchem der Tod des

Selbstmöders nach Verschlucken ein er Sublimatpaslille

eintrat. Gewöhnlicher Obductionsbefund.

Michel (14) hat die Frage bezüglich der Dauer
der Nachweisbarkeit von Kohlenoxyd im Blute

und in Blutextravasaten überlebender Individuen zum

Gegenstande experimenteller Untersuchungen gemacht.

Die Versuchstiere (Kaninchen und Katzen) wurden theils

rasch, theils allmälig mit Leuchtgas oder mit reinem

Kohleuoxydgas vergiftet. Nachdem die Thicre ad maxi-

mum bei Fortdauer des Lebens vergiftet worden waren,

wurde in verschiedenen Zeiträumen Blut aus der Vena

jugularis entnommen und spectroscopisch sowie mittelst

der Tanninprobe und der Natronprobe, die sich meist

als zuverlässiger erwiesen, auf Kohlenoxyd unter-

sucht. Für die meisten Fälle zeigte es sich, dass, je

länger die Vergiftung fortgesetzt werden konnte, um so

länger das Kohlcnoxyd im Blute nachzuweisen war,

wenn auch kein absolut gesetzmässiges Verhältnis.*

zwischen Dauer der Vergiftung und Länge der Nach-

weisbarkeit des Kohlenoxyds im Blute des überlebenden

Thieres festzustellen war; jedenfalls fallen u. a. nuch

individuelle Eigenschaften in die Wagschale. In wässe-

rigen Auszügen von Muskeln liess sieh das Kohlenoxyd
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im Allgemeinen bloss ebenso lauge nachweisen wie im

Blute. Der längste Zeitraum, nach welchem bei über-

lebenden Thicreu Kohlcnoxyd im Blute noch nachge-

wiesen werden konnte, waren 41 Minuten, der geringste

IG Minuten. Verf. meint, dass auch beim Menschen

bei noch so hochgradiger Vergiftung der Nachweis des

Kohlenoxyds kaum über einige wenige Stunden mit

Sicherheit zu erbringen sein dürfte, falls der Vergiftete

wirklich Gelegenheit hatte, in reiner Luft zu athmen,

und falls die Athmung nicht allzu unvollkommen vor

sich gegangen ist. In Blutextravasaten konnte das

Kohlenoxyd bis zum fünften Tage mit Sicherheit nach-

gewiesen werden. (Falls es sich in der Folge um ana-

loge Untersuchungsreiben handeln sollte, dürft« bei

dem Auspruche auf Eiuwandfruiheit niemals bloss die

spectroscopische Untersuchung vorgenommen, vielmehr

müssten alle Blutproben auch chemisch — insbeson-

dere mittelst der empfindlichen Natronprobe — unter-

sucht werden.

Der Kohlendunst setzt sich nach Kobert zu-

sammen aus G pCt. Kohlensaure, 0,3— 0.5pCt. Kohlcn-

oxyd. 10— 13pCt. Sauerstoff, 79,9 pCL Stickstoff. Die

Kohlensäure ist im Kohleudunst nicht in solcher Menge

vorhanden, dass sie den Tod herbeiführen könnte.

Stolpcr (15) bezeichnet die spectroscopische Unter-

suchung des Blutes auf Kohlenoxyd als die souveräne

Methode, weil man bei ihr an der Seala zahlcnmässig

oder noch besser au ciuem Vergleichsspectrum das Re-

sultat mit mathematischer Genauigkeit ablesen kann,

während all die anderen es mehr oder weniger dem

Farbcnsiun des Beobachters überlassen, die Entschei-

dung zu treffen. Sauerstoffzutritt und Fäulniss beein-

trächtigen die Möglichkeit des Nachweises von Kohlen-

oxyd im Blute. Absolut sicher kann der Tod durch

Kohlendunstvergiftung nur durch den positiven Nach-

weis von Kohlenoxyd im Blute diagnosticirt werden;

annähernd sicher ist dies aber auch im Zusammenhalt

von Krankheitserscheinungen mit anatomischen Be-

funden (u. a. umschriebene Hautnecrosen und die zu

schweren Lähmungen führenden Erweichungen bestimmter

Theile des Gehirns.) Aeussere Bilfsmomente bilden

besonders Geruch, Rauchtheilc, Beschaffenheit der Beiz-

anlage, Verschluss und Undichtigkeit der Abzugs-

röhren, Balkenbrände, mitvergiftete Thierc.

Vanselow (IG) theilt einenFall von Koh lenoxyd-

gas Vergiftung bei einem Brande mit nachheriger

Verbrennung der Leiche mit. Dabei fanden sich Frac-

turen am Schädel, von denen der Verf. annimmt, dass

sie nicht durch die Einwirkung der Hitze, sondern

durch einen Fall zu Stande gekommen sind.

Wach ho Izu. Sierad zki(17)tretenaufGrundexperi-

menteller Untersuchungen wieder für die sogen. Methämo-

globinprobe zur Differcntialdiagnose zwischen
Kohlen dun st-undLeuch tgasvergiftungein (vergl.

hierzu die Referate in diesem Jahresbcr. 1896. I. S.414ff).

Die Verff. bestätigen, dass Leuchtgas cyanhaltig ist.

dass jedoch der Cyangchalt beträchtlich schwankt

:

echten Kohlendunst fanden sie vollkommen cyaiifrei.

Sie heben hervor, dass bei der Kohlcndunstbildung ein

wesentlich verschiedener Vorgang wie bei der Leucht-

gasbereitung stattfindet und dass durch Glühen von

Steinkohle in einem geschlossenen Gefässe ein mit dem

Leuchtgas, aber keineswegs mit Kohlendunst identisches

Gasgemisch entwickelt wird. Auch in einem durch

Erde hindurchgeleiteten Leuchtgase kommt nach Unter-

suchungen der Verff Cyan vor. Auf Grund der nun-

mehrigen experimentellen Untersuchungen kommen die

Verff. zu dem Resultate, dass, wenn auch Cyanwasser-

stoff im Kohlendunst nicht vorhanden, derselbe im Leucht-

gas, selbst wenn dieses dicke Erdschichten passirte, xu

finden ist, die Methämoglobinprobe für die Differential-

diagnose zwischen Leuchtgas- und Kohlendunstvergiftung

doch keinen practischen Werth hat

Roemer (18) berichtet über eine gewerbliche t-idt-

lichcSchwcfel wassers toffvergiftuu g eines Arbeiters

in einer Mineralöl- und Paraffinfabrik. Sectionsbefund

bis auf Fettdegeneration des Herzens und Lungenödem

negativ. Das Blut war flüssig, frisch dunkclblauroth,

bekam aber an der Luft bald die normale rothe Kart*?.

Spectroscopisch wurde das Blut nicht untersucht.

In einem (etilen Falle von Schwefel wasserstotf-

vergiftung hatte Harnack(19) Gehirnblut und tien-

blut zu untersuchen. Chemisch konnte im Gehiniblut

Schwefelwasserstoff nachgewiesen werden, im Herzblute

dagegen nicht. Bei spectraler Untersuchung fand sieh

im Gehirtiblutc reducirtes Hämoglobin, im Herzblute

nur Oxyhämoglobin ; den characteristischen Methämo-

globinstreifen im Roth (welchen H. irrthümlich mit dem

Sulfhämoglobinstreifen zu identificiren scheint. Kcf

:

nahm man nicht wahr. H. empfiehlt, in Fällen, wo

Verdacht auf Vergiftung durch Cloakengase respectiu

Schwefelwasserstoff besteht, Blutproben bei der Section

hauptsächlich aus den Kopfgefässcn resp. aus dem Ge-

hirne zu entnehmen. Die Blutuntersuchung bat uach 11.

nur Werth, so lange die Fäulniss der Leiche noch nicht

begonnen hat.

Walle (20) meint, dass bei den acuten Vergiftungen

durch Morphium, Opium, Chloral und Chloroform dir

Tod ohne Vorboten, ohne jede sichtbare Veränderung

intra vitam eintritt und dass diese Symptomen losigkeit

ihren Grund bloss darin habe, dass keinerlei Geweb-

veränderungen eingetreten sind.

Der von Bartlctt (25) mitgetbcilte, au sieh typischf

Vergiftungsfall mit schwefelsaurem Strychnin. der sich

nachträglich als Giftmord manifestirte, bietet in zweifacher

Hinsicht Bemerkenswertes. Es gelang nach 4'/3 Monaten,

aus dem faulen Herzen des Gemordeten durch wiederholte

Extraction und Dccautation mit Chloroform einen Ex-

tract zu bereiten, der chemischen und physiologischen

Reagentien (Frosch) gegenüber »einen Strychningehalt

verrieth. Weiter regte der Fall eine Versuchreihe an.

die gegebenen Falles zur Geltung kommen könnte. Ist

os experimentell festgestellt, in welcher Zeit und in

welchem Verhältnisse sich ceteris paribus eine gewiss?

Menge einer Substanz in einem Lösungsmittel bet

ruhigem Stehen zu lösen vermag, so kann umgekehrt

aus der Coneentration der ungesättigten Lösung bei

Gegenwart noch lösbarer Substanz ein Schlnss auf den

Zeitpunkt gezogen werden, wo die Sabstanr. in da

Lösungsmittel getagt»,
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Elattenl24) thcilt einen letale« Kall vonBrom-

ätby Inarcose mit Nach Einathmung von 60gBrom-

ätbyl trat eine Narcose nicht ein. Ks stellten sich

jedoch gleich darnach und auch späterhin Erbrechen

und Durchfall ein; der Kranke wurde apathisch, klagte

über Schwäche und über dumpfe Schmerzen im Kopfe;

die Zahl der Pulsschläge betrug 90, es zeigte sich

spärliches Rasseln auf den Lungen. 23 Stunden nach

der Narcose trat der Tod ein. Die Todtenflecke hatten

eine blassviolettgraue Farbe, das Gehirn einen intensiven

stahlgraucn Karbenton. Im Uebrigen fand man Blutun-

gen im Ependvin der Seitenventrikel, Ecchymosen am
Herfen sowie in der Magen- und Darmsehleimhaut,

endlich parenchymatöse sowie fettige Degeneration des

Herzens und der Leber.

Krank und Beyer (26). Eine Kranke hatte aus Ver-

sehen 100g einer 5 proc. Anilin Öllösung getrunken.

Die Intoxicationserscheinungen traten sehr rasch auf

und bestanden der Hauptsache nach in starker Cyanose

mit graublauem Karbenton, Somnoleuz, Diarrhöen und Er-

brechen. Collaps. Nach 24 Stunden sind die Erschei-

nungen wieder vorübergegangen. Am 1. Tage war das

Mut ehocoladebraun, cuthielt damals offenbar Methämo-

k'lobin. Die erst am 2. Tage vorgenommene micro-

scopische und spectroseopisehe Untersuchung des Blutes

liess nichts Abnormes erkennen.

Jacobson (28) berichtet über eine tödtliche

A nilin Vergiftung durch Martiusgclb (Ammoniak-

salz von Dinitro-a-Xaphthol). Ein Seiler verwendete

dieses „gelbe Anilinpulver" zur Herstellung einer Färbe-

tiüsvigkeit zum Zwecke der Färbung von weissem Hanf.

Derselbe hat in selbstmörderischer Absicht etwa i*0 g

des Pulvers mit etwas Wasser verschluckt und ist

binnen weniger Stunden gestorben. Das flüssige, kirsch-

rothe Blut zeigte microscopisch und speetroseopisch ein

normales Verhalten. Die Sectiou ergab intensive Gelb-

färbung der Haut, der Haare, der Coujunctiva, des

Endocards, der Intima aortae, der Arteria pulmonalis,

der Mundschleimhaut, des Oesophagus, des Magens und

eines Theilcs des Dünndarms, ferner der Schleimhaut

der Nierenbecken und Nierenkelche, der Uretereu und

der Blase. Die Schleimhaut des Duodenums und des

Anfangstheiles des .lejunums zeigte starke Schwellung,

war stellenweise ebenso wie die Magenschleimhaut und

das Pcricard ecehyroosirt

Neben allgemeinen Betrachtungen bespricht Weiss

(29) insbesondere die Vergiftung durch den Fliegenpilz,

den Knollcnblätterschwamm, den Panthcischwamm, den

Satanspilz und die Vergiftung durch Morcheln zu-

sammenfassend.

Hauser (31) constatirte durch bactcriologische

Untersuchungen an Leichen sowie durch entsprechende

experimentelle Untersuchungen, dass eine rein post-

mortale Wanderung von Bactcrien innerhalb solcher

Zeiträume, wie sie zwischen Exitus und Autopsie ge-

wöhnlich verstreichen, in ausgedehntem Maasse statt-

finden kann, und dass man deshalb baeteriologischen

Befunden, welche ausschliesslich an der Leiche ohne

vergleichende bactcriologisch-histologiseho Befände, ohne

Rücksicht auf die Menge der Keime erhoben worden

sind, bezüglich der Localisation der nachgewiesenen

Microorganismen mit einer gewissen Vorsicht begegnen

muss.

D. Gerichtliche Geburtshilfe.

1) Leopold, Uterus und Kind von der ersten

Woche der Schwangerschaft bis zum Beginn der Ge-
burt und der Aufbau der Placeuta. Leipzig. — 2)

Bernstein, Die Selbstinfectionstheorie in forensischer

und sauitätspolizeilieher Beziehung. Aerztl. Sachverst-
Ztg. No. 13 und 14. — 3) Ahlfeld. Die Lehre von
der puerperalen Selbstinfcction und vom Scibsttouchiren

in forensischer Beziehung. Ztschr. f. Medicinalb. No. 20.

— 4) Mittenzweig, Ueber Selhsthülfe bei der Geburt.
Vjhschr. f. ger. Mediein. 3. F. XIII. 1. — 5) Küstner,
Ueber die Notwendigkeit der forensischen Nachgeburts-
Autopsie. Ebendas. 3. F. XV. 1. — 6) Oldag,
Fremdkörper im Uterus. Deutsche med. Wochenschr.
No. 23. — 7) Richter, Zwillingsgeburt nach dem
Tode der Mutter. Aerztl. Sachverst.-Ztg. No. 23.

(Casuistische Mittheilung, nach welcher die Aussstossung
zweier Fruchte erst aus der Wasserleiche der Mutter
erfolgt sein soll. Nicht vollkommen einwandsfreier Fall.)

— 8) Bleich, Ueber Sarggeburt und Mittheilung eines

neuen Falles. Vjschr. f. ger. Med. 8. F. XIV. 2.

Bernstein (2) hebt die Schwierigkeiten hervor,

welche die Selbstinfectionstheorie in foro anscheinend

bei der Verfolgung nachlässiger und gewissenloser

Acrzte und Hebammen mit sich bringt; diesen sei

durch diese Theorie eine Handhabe gegeben, mit welcher

sie ihre Nachlässigkeit und Gleichmütigkeit bei jedem

Falle von Puerperalfieber entschuldigen. Der Meinung,

dass viele Fraueu ununtersucht entbunden werden, tritt

B. entgegen und behauptet dass das Scibsttouchiren

Schwangerer ausserordentlich verbreitet ist

Durch bacteriologische Untersuchungen ist sicher-

gestellt, dass das Scheidenrohr pathogene Microorga-

nismen enthält, wenn sich dieselben auch meistens als

nicht virulent oder schwach virulent erweisen. Doch

meint Ablfcld (3), es stehe nichts im Wege, dass in

einer lange dauernden Geburt, in einer Geburt, bei der

es zu Druckncerose der Gewebe kommt, oder in einem

Wochenbette, bei dem die Bacterien in die keimfreie

Zone des Uterns gelangen, dieselben ihre Virulenz

wieder erlangen. A., der mit den Verhältnissen in

wohlgeleiteten Anstalten rechnet, fasst die Selbstinfec-

tion in dem Siune auf, dass inficirende Stoffe, die sich

schon vor der Geburt, jedenfalls während der Geburt,

an oder in den Genitalien belinden, spontan oder durch

Hülfe eines aseptischen Fingers oder Instrumentes in

die keimfreien Partien des Genitalschlauches oder in

die Gewebe gelangen und so Intovication oder Infection

hervorrufen. Vorausgesetzt, dass die Frauen kurz vor

oder im Laufe der Geburt erst untersucht und nicht

ausgespült worden sind, kann man folgende wichtige

Typen von Selbstinfcction aufstellen: a) Peritonitis bei

Spontanverlctzungen des Gebärorgans durch Eindringen

von Scheidcninhalt in die Bauchhöhle; b) Parametritis

oder Peritonitis bei tiefen Cervixrissen. falls die Ge-

webe irgendwie zur Infection prädisponirt sind; c) Selbst-

infcction bei überlanger Ausdehnung der Austreibungs-

periode mit Fieber in partu, Endometritis septica,

Tympania uteri, bei nicht rechtzeitiger Hilfe mit schwerer,
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selbst tödtlichcr Erkrankung; d) zurückgebliebene Pia-

centarreste können, falls dieselben in dem weiteren

Ccrvix- oder Scheidenlumen hängen, zerfallen und es

kann sich bei ungenügender Involution des Uterus der

Zerfall auf den innerhalb des Uteruskörpers gelegenen

Theil fortsetzen, in welchem Falle es zur septischen

Endometritis kommt; e) bei der Bildung von Placentar-

polypeu, bei denen aber die Gefahr gering ist; 0 bei

Retention umfangreicher Eihaut- oder Dcciduapartien,

besonders weun sie aus dem contractilen Theile des

Uterus in den erweiterten Abschnitt des Gcbärschlauches

hineinragen, mit mildem Verlauf; g) leichte Fieber

durch Einwanderung von Scheidenkeimen in die keim-

freie Utcrushöhle im Laufe des Wochenbettes bei un-

genügender Involution und Erweiterung des unteren

Uterinsegmentes bei der Geburt; h) Peritonitis oder

Parametritis im Wochenbette aus früher entstandenen

Abscessen recidivirend, wobei es sich hauptsächlich um
gonorrhoische Processe handelt. — Die meisten der ge-

nannten Vorkommnisse, ausgenommen die sub a, c und

h genannten, bewirken bloss relativ leichte Störungen

und es steigt die Temperatur in solchen Fällen nur

langsam an. Bei den durch Selbstinfection bedingten

Erkrankung.sfällen zeigt sich ein langsames An-
steigen der Symptome, abhängig von der Zunahme

der Zerfallsvorgänge in den mortificirenden Geweben

des Uterusinnern. Durch Selbstinfection entstehen

meist nur leichte Wochenbettfieber, selten tödtliche Er-

krankungen. — Wie sich die Verhältnisse in der

Hebammenpraxis gestalten, diese Frage berührt A.

kaum, und doch ist gerade dieser Punkt für die foren-

sische Praxis von weittragendster Bedeutung; A. hebt

jedoch hervor, dass bei der Mehrzahl der ausserhalb

der Anstalt in der Hebamincnpraxis von ihm beobach-

teten Pucrpcraltodesfällc ein Zurückbleiben von Placen-

tarresten nachweisbar war. Die durch Selbstinfec-

tion bedingten Wochenbetterkrankungen
können bei einiger Aufmerksamkeit in ihrem
Entstehen erkannt werden und sind dann
heilbar, während die durch verschuldete Infection

hervorgerufenen unerwartet auftreten und vielfach den

therapeutischen Maassnahmen trotzen. Darnach hält es

A. für nicht schwer, gegebenenfalls bei der Beurthcilung

des Verhaltens einer angeklagten Hebamme die Be-

hauptung, es handle sich um eine Selbstinfection, zu

widerlegen oder mindestens als unwahrscheinlich er-

scheinen zu lassen. „War die Gebärende bei Eintritt

der Geburt thatsächlich gesund, ist die Geburt leicht

und zumal nach dem Blascnsprunge schnell verlaufen,

ist die Nachgeburt sammt ihren Eihäuten in toto aus-

gestossen, hat die Section kein Zurückbleiben eines

Placcntarestes oder einer Placenta succenturiata er-

geben, auch keinen bis in das Schcidcngewölbe gehen-

den Cervicalriss, dann ist der Tod infolge von Selbst-

infection fast mit absoluter Sicherheit auszuschliessen.

Wird hingegen festgestellt, dass die Geburt nach dem
Fruchtwasserabflusse noch sehr lange gedauert hat

trotz kräftiger Geburtsanstrengungen, dass noch dazu

ein enges Becken vorlag, dass Theile des abgestorbenen

Kindes lange Zeit vor den äusseren Genitalien oder tief

in der Scheide lagen, fanden sich bei der Autopsie

umfangreiche Druckstellen an den mütterlichen Ge-

weben, wurden Placcntarcste im Uterus gefunden, die

im Zerfall begriffen waren, ergab die Autopsie Zeichen

einer fortschreitenden Gonorrhoe oder alter, recidivirter

Abscedirungen, dann ist nicht auszuschliessen, dass der

Tod auch infolge einer Selbstinfection herbeigeführt

sein kann." Ob bei dieser zweiten Reihe Selbstinfec-

tion von Seite des Arztes oder der Hebamme vorliegt,

lässt sich ungemein schwer nachweisen. — Dass durch

Selbsttouchircn schwerere Puerperalprocesse entstehen,

dürfte nach A. nur äusserst selten der Fall sein.

Mitten zweig (4) bespricht ausführlich die

Selbsthilfe bei der Geburt (Selbstentbindungl,

welche in einem gewaltsamen Eingriffe der Kreissenden

in den natürlichen Geburtsverlauf, indem dieselben den

geborenen Kindestheil ergreifen, um durch Zug an ihm

die Entbindung zu vollenden, besteht. Forensisch wichtig

sind dabei der Mechanismus der Selbsthilfe, sowie die

Verletzungen am Kindeskörper, da ähnliche Verletzungen

gelegentlich auch beim Kindesmord entstehen können.

Zu berücksichtigen sind auch die Angaben der Mutter

über die etwa geleistete Selbsthülfe. Ausnahmsweiv

kann es vorkommen, dass eine Mutter anfanglich nichts

über geleistete Selbsthülfe aussagt; lehrreich ist in dieser

Beziehung ein von M. mitgetheilter Fall, in welchem der

Schrecken über die durch Selbsthülfe entstandenen Ver-

letzungen des Kindes und die Furcht vor Strafe das

Motiv für einen Kindesmord bildete. Der Gerichtsarzt

hat festzustellen, ob die vorgefundenen Verletzungen

durch Selbsthülfc entstehen konnten und ob die An-

nahme der Selbstbülfe für einen concreten Fall au

Wahrscheinlichkeit gewinnt. Von eigenen Beobachtungen

erwähnt M. zwei Fälle von Selbstbülfe; im ersten Falle

wurde das Kind von der Mutter nach der Geburt er-

würgt, im zweiten starb dasselbe nach der Geburt an

Erstickung in Folge der Selbsthülfe. Dadurch, da»

die Mutter nach Geburt des Kopfes mit der Hand in

den Mund des Kindes griff und so einen Zug ausübte,

waren das eine Mal ein Einreisscn des rechten Mund-

winkels, Verletzungen an der Schleimbaut der Ober-

lippe, an den Seitenwänden der Zunge und an den

Mandeln, am linken Gaumensegel und eine Sugillation

am Kehldeckel, das andere Mal Verletzungen arc

Zungengrunde und an den Mandeln entstanden. —

Selbstbülfe kommt vor, wenn nach geborenem Kopie

oder nach geborenem Rumpfe die weitere Geburt sich

verzögert. — Hinsichtlich der auf etwaige Selbstbü^

zu beziehenden Verletzungen am Kindeskörper sich er-

streckenden Untersuchungen M.'s am gcburtshüllliehrn

Phantom muss auf das Original verwiesen werden, n
die Localisation von Verletzungen am Kindeskörper in

Folge von Selbstbülfe je nach der verschiedenen La^c

des Kindes besprochen wird. — Der Tod des Kind«

in Folge der durch Selbsthülfe geschehenen Verletzunger.

kann in der Geburt, seltener nach der Geburt erfolgen

Küstner (5) hebt die Wichtigkeit der Exploration

der Nachgeburt in Fällen von Kindestödtung hervor

Wenn bei erstickten Kindern der objectire Leichen-

befund keinen Aufschluss über die eigentliche Todes
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Ursache resp. über die Erstickuugsmechanik erbringen

kann, so kann es unter Umständen die Untersuchung

der Nachgeburt. Insbesondere kann danu, wenn auf

das Kind bereits intragenital erstickende Momente ein-

wirkten, die Betrachtung der Nachgeburt einerseits die

Ursachen der Asphyxie, andererseits untrügliche Spuren

der Folgen der Asphyxie oder beides feststellen. Die

vorzeitige Placentarlösung ist meist nur die Folge eines

abnormen Sitzes der Placenta. Bei Placenta praevia

centralis ist meist das vorliegende Segment der Pla-

centa bis zum Rande des letzteren stärker verletzt als

die übrige Placenta. Diese Verwundungen sind stark

mit Blut verfilzt und wenn der übrige Theil der Pla-

centa ebenfalls mit einer Lage von Gerinnseln bedeckt

ist, so liegen diese nur locker auf. Das den vorliegenden

Theil der Placenta bedeckende Gerinnsel ist dunkler,

schwärzer oder schon relativ entfärbt. Der Eihautriss

beginnt hart am Rande des vorgclegencn Segmentes,

umgreift meist die Peripherie desselben in beträcht-

licher Ausdehnung. Je geringer der Grad des Praevia-

zustandes ist, desto kleiner Ist das stärker verwundete,

mit älteren Blutgerinnseln verfilzte PlacentasegmenL

An einer geborenen Placenta, welche sich an normaler

Stelle entwickelt hat, ist eine vorzeitige Lösung auf

Grund der angeführten Momente nicht mit Sicherheit

zu constatiren. Die Merkmale, welche die intragenital

erworbene Asphyxie den Nachgeburtstheilen aufprägt,

beruhen auf der gestörten Cireulation und auf dem

Meconiumabgang. Eine forensische Vcrwerthung von

Circulationsstörungen in der Placenta wird kaum jemals

möglich sein. Intragenitale Meconiumentleerung bedeutet

stets Asphyxie, daher bildet die durch Imprägnirung

mit Meconium i. e. Galleufarbstoff bediugte grünliche

Verfärbung der sonst farblos oder weisslich erscheinen-

den Theilc der Nachgeburt, d. h. des Amnion, Chorion,

der Sülze und Nabelschnurscheide, ein werthvolles

Zeichen für die nachträgliche Diagnose der Asphyxie

zu irgeud einer Zeit des intrauterinen Lebens. Verf.

empfiehlt den Nachgeburtsbefund in folgender Reihen-

folge zu erheben: 1. Placenta. Gestalt derselben,

<>b rund oder unregelmässig, ob Nebenplacenten vor-

handen. Ob zerrissen oder nicht. Menge, Art und

Beschaffenheit der die deciduale Fläche bedeckenden

Blutgerinnsel. Farbe der amniotischen Fläche, ob die-

selbe durch Meconium grünlich verfärbt oder nicht.

2. Eihäute. Taxe ob vollständig. Grösse und Sitz

des Risses, wie weit entfernt vom Placentarande, ob

in der ursprünglichen Kleinheit erhalten oder weiter-

gerissen. Farbe der Eihäute, ob durch Meconium

grünlich verfärbt oder nicht. 3. Nabelschnur. Länge,

Dicke, ob stark oder weniger gewunden. Beschaffenheit

des eventuell freien Endes. F'arbe, ob Mecouiumver-

färbung oder nicht. Insertion auf der Placenta. ob

o'titrisch oder excentrisch, wie weit entfernt von dem-

jenigen Theile des Plaeentarandes, welchem der Eihaut-

riss am nächsten liegt.

Ol dag (6) berichtet über eine Frau, bei welcher

sich im Uterus ein 7 cm langes, 3 mm starkes Stück

eines Spritzcnausatzrohres aus Hartgummi befand.

Die Frau hatte sich behufs Verhinderung einer Couceptiou

post coitum stets uterine Ausspülungen mit lauwarmem

Wasser gemacht.

Bleich (8) meint, dass in allen Fällen, wo es sich

um eine „Sarggeburt* handelt, eine solche bei weit

vorgeschrittener Schwangorschaft beispielsweise durch

intraabdominalen Druck von Fäulnissgasen nur danu zu

Stande kommen könne, wenn noch intra vitam eine vor-

bereitende Wehenthätigkeit die Geburt in Gang gebracht

hat, dass sonach zu „Sarggeburf eines reifen Kindes

bestimmt« prae- und postmortale Vorgänge notbwendig

sind. B. selbst untersuchte einen Fall von „Sarggcburt"

einer siebenmonatlichen Frucht und erblickt die Ursache

für dieselbe nebst der hochgradigen Leichenfaulniss in

dem Umstände, dass die Frau nicht lango vor dem

Tode, und zwar kurz nach einander von drei kräftigen,

jungeu Leuten in liegender Stellung gebraucht worden

war, wodurch Uteruscontractionen herbeigeführt worden

sein mochten, wofür auch die vollständige Ablösung der

Nachgeburt von der Gebärmutter spreche.

E. Untersuchungen an Neugeborenen.

1) Bourdon, L'infanticide dans les legislations

ancienues et modernes. Ann. d'hyg. publ. T. 37. —
2) Lutaud, De la declaration des foetus et embryons.

Ibid. T. 38. — 3) Brouardel, Declaration de nais-

sauce. Ibid. T. 38. — 4) Ungar. Ueber den Nachweis

der Zeitdauer des Lebens der Neugeborenen. Viertel-

jahrsschr. f. ger. Med. 3. F. XIII. 1. — 5) Hess, Ein sel-

tener Fall von angeborenem Verschluss des Duodenum
und Rectum. Deutsche med. Wocheuschr. No. 14.

(Das Kind lebte zwei Tage.) — fi) Kr essik Bowes.
British med. Journ. No. 1888. — 7) Kratter, Zur
Keuntuiss und forensischen Würdigung der Geburtsver-

letzuugcn. Vierteljahrsschr. f. ger. Med. 3. F. XIII. 2.5

—

8) Strassmanu, Seltsamer Kindesmord. Eberidas.

3. F. XIV. 2. — 9) Lesscr, Kindesmord? Zeitschr.

f. Medicinalbeamte. No. 7. — 10; Ridder, Ueber cri-

minelle Leichenzerstückelung. Inaug.-Diss. Berlin. —
11) Dittrich, Ein Fall von Verblutung aus der unter-

bundenen Nabelschnur. Prag. med. Wchscbr. No. 43.

— 12) Schmidt, Beiträge zur Keuntniss des Meconium.

Vierteljahrsschr. f. ger. Med. 3. F. XIII. 2.

Lutaud (2) und Brouardel (3) besprechen aus-

führlich die Pflicht der Anzeige von Geburten im

Hinblick auf die in Frankreich geltenden gesetzlichen Be-

stimmungen und heben insbesondere die schwierige Lage

hervor, in welche hierbei die Aerztc gerathen können.

Ungar (4) bespricht ausführlich den Werth der

einzelnen Befunde, welche zur Bestimmung der Zeit-

dauer des Lebens Neugeborener herangezogen zu

werden pflegen. Wenig Aufschluss giebt der Lungen-

befund; das Verhalten der Nabelschnur ist nur dort ver-

werthbar, wo es sich um ein längeres Leben handelt. Für

die Bestimmung einer kürzeren Lebensdauer kann nur

die Breslau'sche "Mageudarmprobe werthvolle Anhalts-

punkte bieteu, doch bedarf die Bcurtbeilung des Resul-

tates derselben grosser Sorgfalt. Weniger Werth hat

der Befund von Meconium im Dickdarm sowie der Nach-

weis von milchartiger Flüssigkeit in den Brustdrüsen.

Zuweilen kann der Nachweis von Nahrungsstoffen im

Magendarmcanal von Bedeutung sein. Die Beschaffen-

heit der fötalen Wege, die Veränderungen einer Kopf-

geschwulst sowie die Veränderungen am Skelet kommen
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nur dort in Betracht, wo es sich um die Frage einer

Lebensdauer von mehrercu Tagen oder Wochen handelt.

Kressik-Bowes (6) berichtet über ein neu-

geborenes Kind, bei welchem sich nebst anderen Miss-

bildungen auch ein congenitaler Verschluss der

Speiseröhre vorfand. Das Kind lebte ohne Nahrungs-

aufnahme 13 Tage.

Kratter (7) dehnt die Bezeichnung ,Gcburts-

verletzungen" auch auf die durch strafbare Hand-

lungen vor oder während der Geburt herbeigeführten

Beschädigungen der Frucht aus. Seine Einzelbeob-

achtungen betreffen ein Kind, bei welchem von einer

Hebamme der vorliegende Kopf für die Fruchtblase ge-

halten und die Weiehtheile des Kopfes mit der Scheere

angeschnitten worden waren, ferner eine durch un-

befugte Wendungsversuche seitens einer Afterhebamme

bewirkte Ablösung der Kpiphysc des Oberarmkopfes

von der Diaphyse. — In einem anderen Falle fand sich

nebst einer Leber- und Lungenruptur u. a. auch noch

eine liusengrosse Druckmarke auf der Scheitelhöhe, die

als Effect einer äusseren mechanischen Gewalteinwir-

kung, mit Wahrscheinlichkeit einer mechanischen Frucht-

abtreibung angesehen wurde. — Eine weitere Beob-

achtung bezog sich auf eine Druckmarke am Kopfe in

Form eines ringförmig am Kopfe verlaufenden trockenen

Hautstreifens. — In einem Falle von Selbsthilfe der

Gebärenden fand sich an dem 4 Monate alten Fötus

eine Abreissung der beiden unteren Extremitäten. —
Endlich ein Fall, in welchem in Folge von unzweck-

mässiger Hilfeleistung bei der Geburt an einer seebs-

monatlicheu Frucht die Haut an den Oberschenkeln

und in den Leistenbeugen mehrfach abgestreift, die

Leber zerquetscht die Brustwirbelsäule sammt den

darüber liegenden Weichtheilen entzweigerissen, die

Muskeln in der oberen Halsgegcnd beziehungsweise am
Zungengrunde zum Theil zerrissen und stark blutig

suffundirt waren.

Strassman n (8). Ein 18jähriges Mädchen gebar auf

demCloset ohne fremde Hülfe spontan ; das Kind fiel in den

Trichter und war während der Geburt gar nicht be-

rührt worden. Die Mutter holte das Kind hervor und

wollte es auf die Weise tödten, dass sie dasselbe mit

der liuken Hand festhielt und ihm mit der rechten

Hand den Unterkiefer abzurcissen versuchte. Nach

zwei Tagen starb das Kind. Die Obduction ergab

ausgedehnte Weichtheilris.se, die sich, an den Muud-

winkeln beginnend, seitlich auf die Wangen erstreckten,

ferner eine Abreissung des Kehldeckels vom Kehlkopfe,

sowie einen offenen Bruch des Unterkiefers. Die Ent-

stehung dieser Verletzungen liess sich aus den von der

Mutter gemachten Angaben sehr wohl erklären.

Leas er (9) thcilt einen Fall mit, in welchem sich

bei der Section eines neugeborenen reifen Kindes zahl-

reiche Verletzungen verschiedener Art an den Weich-

theilen des Kopfes und daneben Schädelbrüche fanden,

die den Tod bewirkten und deren zufälliges Entstehen

beim Herabfallen des Kindes und bei wiederholtem

Sturz der Mutter im Eiuklauge mit den Angaben der

letzteren als möglich zugegeben werden musste.

Ridder (10) theiltzwei Fälle von Zerstückelung

der Leichen Neugeborener mit. Ob das Kind lebend

geboren wurde oder nicht, blieb in dem einen Fall«

unentschieden; im zweiten Falle wurde auf Grund des

Resultates der Lungenprobe ein Gelebthaben des Kindes

nach der Geburt ausgeschlossen.

Dittrich (11) berichtet über einen Fall von Ver-

blutung eines Neugeb orenen aus der von einem Laien

durch mehrere Touren eines Bändchens locker unter-

bundenen Nabelschnur. Eine absichtliche Unter-

lassung einer sorgfältigen Unterbindung der Nabelschnur

wurde mit Rücksicht auf die vielfache Umwickeln-

des Bändcheus und auf die Anlegung mehrerer Knoten

ausgeschlossen, daraus vielmehr entnommen, da»

thatsächlich die Absicht vorlag, die Blutung zu stillen.

Schmidt (12) fasst das Ergebniss seiner Unter-

suchungen über das Meconium in Folgendem zu-

sammen: 1. Das Kiudspech widersteht in der Leiche »ehr

viel länger der Zersetzung, als alle anderen Gewebe,

welche nicht so wasserarm sind wie Knochen, Zähne,

Haare etc., oder pathologische Producte, wie verkalkte

Gewebe, Concremcute u. s. w. 2. Gelbbraunes Meco-

nium in etwas grösserer Menge trocknet an der Luft

auch in einem Zeitraum von 6—7 Monaten und wahr-

scheinlich in einem noch viel längeren Zeitraum nur

wenig ein, sondern verharrt zum grosseu Theil in brei-

igem Zustande und zeigt in diesem für die anatomisch':

Betrachtung macroscopisch uud microscopisch gar keine

Veränderungen gegen frisches. 3. Meconiumflecken

lassen auch nach 8—9 Jahren und wahrscheinlich noch

viel länger für die microscopische Untersuchung alle

Bcstaudtheile des Kindspechs völlig deutlich erkennen.

4. Die Meconkörper sind keine Gallenfarbstoffzelleti-

sondern geschrumpfte und theilweise zertrümmerte

Zellen, welche sowohl aus den Zellen der verschluckte

Vernix caseosa, wie aus den abgestossenen Epitlie!-

zellen des Darms hervorgegangen und mit Gallenfarb-

stoff imbibirt sind. 5. Es giebt nicht, wie Huber

meint, zwei unter einander ganz verschiedene Artet,

von Kindspech, sondern das schwarzgrüne ist das Eud-

produet des gelbbraunen, nachdem dasselbe durch

theilweise Aufsaugung des in ihm enthaltenen Wüten
eingedickt ist und die Zellen meistentheils geschrumpft

und zum Theil zertrümmert sind.

F. Delicto gegen die Sittlichkeit. Geschlecht-

liche Verhältnisse.

1) Roberg, Unsittlicher Ucbcrfall eines 8jährigen

Mädchens vou einem 9jährigen Knaben unter Beihulf-.

seiner beiden Brüder von 5 uud 6 Jahren. Zcitschr. f.

Medicinalbeamtc. No. 5. — 2) Superarbitrum! der K.

Wissenschaft!. Deputation für das Medicinalwesen, be-

treffend Vorverfahren wider X. und Genossen wegen vor-

sätzlicher Tödtung. Vierteljahrsschr. f. gerichtl. IM.

3. F. Bd. XIII. S. 1. (Möglichkeit eines Lustmordes durch

gewaltsame Erstickung.) — 3) Reubold, Au> der g>--

richtsärztlichen Praxis. Friedreich's Blätter f. ger. Med.

5. 81. — 4) Rüth, Fragliche Impotenz als Ehehinder

niss. Ebcndas. II. 1. — 5) Neu mann, Ueber die

Impotentia virilis. Wiener med. Wochenschr. No.

bis 32. (Kliuische Vorlesung.) — 6) Bcnzler. Ueber

Unfruchtbarkeit nach doppelseitiger Hodenentzündunj;
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Deutsehe militärärztl. Zeitschr. No. 4. — 7) Lade-
mann, Gonorrhoe uud gerichtliche Medicin. Inaug.-

Üiss. Berlin. (Bringt bereits Bekanntes über diese

gerade iu den letzten Jahren von gcrichtsärztlictor Seite

vielfach discutirte Frage.) — 8) Jüngst, Fremdkörper
am Penis. Münchn. med. Wochenschr. No. 30. — 9}

Cramer, Die Beziehungen des Exhibitionismus zum
§ 51 des (deutschen) Strafgesetzcucbes. Aerztl. Sach-

verst.-Zeitg. No. 12.

Roberg (1) hatte ein 8jähr., mittelkräftig ent-

wickeltes Mädchen zu untersuchen und constatirtc da-

bei folgenden Befund an den (ieschlechtstheilen : Zwischen

den gut entwickelten grossen Schamlippen fand sich

ein bläulicher, hart sich anfühlender Strang, die stark

entwickelte Clitoris von fast 8 cm Länge: dieselbe en-

digte nach unten in die haselnussgrosse Glans clitoridis,

welche stark geschwollen und blassroth war und an

ihrer Oberfläche eine S-förmige Furche zeigte. Berüh-

rung war sehr schmerzhaft. Zwischen Clitoris und Glans

clitoridis war ein schwarzer Streifen zu sehen, welcher

von einem schwarzen, 4 mm breiten Bande mit kurz

abgeschnittenen Enden fester Webart gebildet wurde,

das so fest um den Strang gebunden war, dass eine

Entfernung ohne Instrumente unmöglich war. Dieselbe

wurde 1''
2 Tage nach der t'mschnürung vorgenommen,

worauf sich an Stelle des Bandes eine tiefe Abschnü-

rungsfurche, in der das Epithel bereits theilweise fehlte,

zeigte. Die Erhebungen ergaben, dass das Mädchen

von 3 Knaben überfalleu uud überwältigt worden sei,

worauf der eine von ihnen die Beine des Mädchens,

welches sich energisch wehrte, mit seinen Knien aus-

einanderdrückte, mit der Hand in die Gesehlecbtheile griff,

stark anzog und das Gefasstu mit einem schwarzen

Uaarbande unterband.

Keubold (3) bespricht zunächst eine Reihe von

Verletzungen in der Umgebung der weiblichen Ge-

schlechtsteile in Folge von Coitus. — Weiter berichtet

Verf. über einen Fall von Kohlenoxydgasvergiftung zum

Zwecke der unbehinderten Verübung eines Sittlichkcits-

delictes.

Rüth (4) theilt einen Fall mit, in welchem er bei

einem Manne, welcher vor mehreren Jahren eine schwere

Verletzung und Coutusion der Wirbelsäule in der Kreuz-

beingegend erlitten, die von anderen Aerzten ange-

nommene Impotenz des Verletzten als nicht hinreichend

erwiesen ansieht und die Möglichkeit einer Besserung

der geschlechtlichen Functionen nicht für unmöglich

hält.

Benzler (fi) kommt auf Grund von Selbstbeob-

achtungen zu dem Schlüsse, dass unter 100 Männern,

welche eine doppelseitige Hodenentzündung überstanden

haben, noch fast 77 Chancen haben, Kinder zu be-

kommen, wenn sie eine gesunde, coueeptionsfähige Frau

heirathen.

Jüngst (8) berichtet über einen Fall, in welchem

er bei einem 26jährigen Manne eine Schraubenmutter

am hinteren Theile des Penis festsitzend fand. Offen-

bar hatte der Mann die Schraubenmutter zu onanisti-

schen Zwecken selbst angelegt.

Cramer (9) spricht sich hinsichtlich der forensi-

schen Beurtheilung von Exhibitionisten folgeudermaassen

aus: 1. Das Demonstriren der Genitalien vor Kindern

und dem anderen Geschlechte an öffentlichen Orten,

so dass Aergerniss daran genommen werden kann,

braucht nicht, selbst wenn es mehrfach vorkommt, pa-

thologisch bedingt zu sein. 2. Der § 51 des (deutschen)

St.-G.-B. kommt nur in Betracht, wenn die Krankheit

nachgewiesen ist (Geisteskrankheit, Epilepsie, Zwangs-

zustände etc.). 3. Es erscheint nach dem heutigen

Stande der Wissenschaft und der Strafrechtspflege

durchaus berechtigt, wenn in den Fällen, wo die Be-

dingungen des § 51 des St.-G.-B. nach dem Ergebnisse

genauester Untersuchungen nicht erfüllt sind, selbst

bei mehrfachem Exhibiren Bestrafung eintritt.

G. Kunstfebter.

1) Rüth, Anschuldigung wegen Vergehens wider

das Leben. Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med. S. 34. —
2) Hanauer, Ein ärztlicher Haftpflichtprocess wegen
schlecht geheilter Sehulterluxation. Aerztl. Sachverst.-

Zeitg. No. 21. (Klage gegen den behandelnden Arzt;

Zurückweisung derselben wegeu Niehtbcfolguug des

vom Arzte empfohlenen Verhaltens.) — 3) Kohl mann,
Geriehtsärztliehes Gutachten betreffend Behandlung
eines ungünstig geheilten Schlüsselbeinbruchs durch

einen Curpfuscher. Zeitschr. für Medicinalb. No. IG.

(Einstellung des Verfahrens mangels genügender that-

sächlicher Belastung.) — 4) Rechtsprechung. Fahrlässige

Kürperverletzung aus Anlass einer ,Berufs"-Arbcit.

Urthcil des Reichsgerichts. Ebendas. No. 17. Beil.

(Aus dem Urtheile ist die Anschauung hervorzuheben,

es könne eine Fahrlässigkeit darin erblickt werden,

wenn ein Mensch die Herufsthätigkcit ohne die erforder-

liche Befähigung übernimmt, ein Grundsatz, welcher für

die Beurtheilung etwaiger fahrlässiger Körperverletzungen

durch Curpfuscher von Bedeutung ist.) — 5) Obergut-

achten der kgl. wissenseb. Deput. f. d. Medicinalwesen,

betreffend ärztlichen Kunstfehler. Vierteljahrsschr. f. ger.

Med. 3. F. XIII. 2. — G) Rechtsprechung. Zurücknahme
des Prüfungszeugnisses einer Hebamme wegeu wieder-

holter gröblicher Verletzungen ihrer Berufsplliehten.

Beilage zur Zeitschr. für Medicinalbcamte. No. 24. —
7) Harnack, Uebcr den Begriff „Spiritus formicarum"

als Heilmittel. Aerztl. Sachverst.-Zeitg. No. 6.

Rüth (1) berichtet über einen Fall von Blutver-

giftung nach Gangrän des rechten Armes, welche sich

in Folge ungeeigneter Bchandlungsweisc einer compli-

cirteu Luxation der Ulna uud Fractur des Radius, ins-

besondere in Folge zu fester Anlegung des Verbandes

entwickelte. Die Behandlung wurde von einem Schuster

geleitet, der denn auch zu Gefäügniss von l'/2 Jahren

verurtheilt wurde.

(5) Der von der wissenschaftlichen Deputation be-

gutachtete Fall betrifft einen Arzt, welcher zunächst

vergebens versucht hatte, bei einer frisch Entbundenen

die Nachgeburt durch mehrstündiges kräftiges

Drücken auf die Gebärmutter zu entfernen.

Darnach fasste er eine Geschwulst, welche er unten in

der Scheide gefühlt hatte und die er zunächst für die Nach-

geburt hielt, die jedoch die Muttermundslippe

war, mit einer Muzeux'schcn Zange, wollte dann mit der

Hand in die Gebärmutterltühle eingehen, durchbohrte

jedoch statt dessen die Vaginalwand, umfasstc die ganze

Gebärmutter, welche er nunmehr für die Nachgeburt hielt,

und riss sie mit grosserGewalt heraus, erkannte dieGebär-
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mutier angeblich auch jetzt noch nicht als solche. Bei

dieser Procedur wurde auch die Blascnwand zerrissen.

Die Frau starb an Verblutung.

(6) Die Zurücknahme des Prüfungszeugnisses einer

Hebamme erfolgte aus dem Grunde, weil sich dieselbe

crwiesenermaassen in 3 Fällen grobe Vernachlässigungen

hinsichtlich der Reinigung und Desinfection ihrer Hände

bei der Untersuchung Schwangerer hatte zu Schulden

kommen lassen, trotzdem die ärztlichen Sachverständigen

einen Zusammenhang zwischen Tod der betreffenden

Frauen und der Verletzung bestehender Vorschriften

seitens der Hebamme nur als möglich resp. wahrschein-

lich hingestellt haben.

Harnack (7) gab in einem gerichtlich verfolgten

Falle vou Branntwcinsteucr-Defraudation sein Gutachten

dahin ab, dass ein Ameisenspiritus, welcher aus 93 bis

94proc. Spiritus und 4 bis 5 pCt. officinellcr Ameisen-

säure besteht, vom wissenschaftlich-medicinischen Stand-

punkte aus als ein rationelles Heilmittel nicht bezeichnet

werden könne, und zwar wegen der viel zu hohen Con-

centration des verwendeten Spiritus, die entschieden

den Verdacht nahe legt, dass das Gemisch nicht zum

Heilzweck zu dienen bestimmt war.

H. Untersuchung von Haaren, verdächtigen

Spuren u. dergl.

1) Lew in, L., Die spectroscopischc Blutunter-

suchung. Dtsch. medic. Wochcnsehr. No. 14. — 2)

Ipsen, Ein Beitrag zum spcctralen Bluttiaehweis.

Vierteljahrssehr. f. ger. Med. 3. F. XV. 1. — 8)

Richter. Der microchemische Nachweis von Sperma.
Wien. klin. Wochenschr. No. 24. — 4) Derselbe,
Die Spermaprobe von Florence. Ztschr. f. Medicinalb.

No. 24. — 5) Posner, Die Florence'sche Reaction.

Berlin, klin. Wochenschr. No. 28. (Chemisch.) — 6)

Lecco, Ueber die microchemische Erkennung der

Spermanecken in Criminalfällen. Wien. klin. Wochschr.
No. 37. (Chemisch bearbeitet.) — 7) Moeller, Die

forensische Bedeutung der Excremente. Wiener klin.

Rundsch. No. 11. (Hinweis auf die Wichtigkeit der

microscopischen Untersuchung von Excrementen zu
forensischen Zwecken.) — 8) Ringbcrg, Hundert
Jahre alte Haare. Vierteljahrsschr. f. ger. Med. 3. F.

XIV. 2. — 9) Littlejohn, Photography and criminal

inquiries. The Lancet. Jan. 2.

Lewin (1) bespricht zunächst die allgemeine Me-

thodik der spcctroscopischcu Blutuntersuchung
und im Anschlüsse daran die am häufigsten zur Beob-

achtung kommenden Spectra des Kohlenoxydhämoglo-

bius, des Sulfhämoglobins, des Methämoglobins, des

Hämatins und des Hämatoporphyrins.

Auf Grund desUmstandes, dass in einem Falle.in wel-

chem es sich um die Untersuchung blutverdächtiger

Flecken handelte, die van Deen'sche Ozonprobe und

die Tcichraann'sche Häminprobe ein negatives Resultat

ergab und auch das von den aus dem Wasser gezogeneu,

von einem dichten Pilzrasen überzogenen Wäschestücken

abtropfende Wasser kein für die Spectraluntersuchung

taugliches Extract lieferte, versucht« Ipsen (2) einen

alcoholischen Auszug des sauren Hämatins aus den

einzelnen Stücken für den spectroscopischeu Nachweis

zu gewinnen. Fast in der gcsnmmtcn Versuchsreihe

war das Resultat ein günstiges bezüglich der Proben

von faulem, verwittertem, von durch die Sonnenbestrah-

lung und Rostbildung verändertem oder von durch

Jahre langes Aufbewahren umgesetztem, trockenem oder

flüssigem Blute mit oder ohne erdige Beimengungen.

Bei Anwendung hochgradig verkohlter oder durch Roth-

gluth veränderter Blutmassen war das Resultat negativ.

Verf. fasst das Ergebniss seiner Untersuchungen folgen-

dermassen zusammen: 1. Im reinen Alcohol besitzen

wir bei Gegenwart von geröstetem schwefelsaurem

Kupfer ein besonders geeignetes Extractionsmittcl des

Blutfarbstoffes, in welches selbst hochgradig zersetztes

und verunreinigtes Blut durch energisches Digeriren

bei Temperaturen von 87—40° C. in Form des sauren

Hämatins übergeht; 2. die Möglichkeit der unmittel-

baren Ueberführung des ursprünglichen BlutfarbstoU-

derivates in die alkalische und reducirte Modificatiau

bietet eine einwandfreie Controle der Diagnose und

lässt jede Verwechselung mit anderen Körperu von

ähnlichem spectralem Verhalten sicher ausschliessen;

3. sogar mit verhältnissmässig minimalen Blutmengen,

die dem Untersuchungsobject in kaum merklicher Weise

anhaften, gelingt der spectroscopische Blutnachweis bei

einer solchen Versuchsanordnung, dass die Blutlösuugen

in geeignete Glasröhren mit planparallelcn durchsichtigen

Böden eingeführt und die Strahlen von der Beleuch-

tungsquello durch die horizontal in der Achse der

Collimatorrührc des Spectralapparates eingesenkte

Flüssigkeitssäulc eingeleitet werden.

Richter (3) hat die von Florence angegebene

Methode dos microchcmischen Nachweises von Sperma,

welche nach Florence sehr empfindlich und nur für

Sperma charactcristisch sein sollte, nachgeprüft. Die

Methode besteht darin, dass ein Tropfen einer Lösung

von 1,65 g Jod und 2,54 g Jodkalium in 80 g Wasser

zu einem Tropfen eines wässerigen Auszuges aus einen

Spermafleck hinzugesetzt wird, wobei sofort braune,

microscopische Crystalle entstehen, die sich in warmen)

Wasser, in Acthcr, Alcohol, Säuren, Alkalien und in

Jodkaliuralösuug leicht lösen. Die von Richter Tor-

genommene systematische Nachuntersuchung ergab, dass

die Crystallbildung wahrscheinlich durch die Spaltungs-

produete des Lecithins veranlasst werden. Es zeigte sich,

dass Spermaflecken diese Reaction regelmässig geben,

wenn sie auch nicht bloss dem Sperma eigen ist

Immerhin bildet diese Methode ein bequemes Mitte'.,

um sich schnell über die Natur eines verdächten

Fleckes zu orientiren. Fällt die Reaction negativ aus,

so können wir den Fleck als nicht samenhaltig be-

zeichnen und uns dadurch das Anfertigen einer grossen

Zahl von Präparaten ersparen. Dagegen ist es unzu-

lässig, aus dem positiven Ausfalle der Reaction allem

auf Sperma zu schliesscn. Zu dieser Schlussfolgerung

berechtigt nur der daneben geführte microscopische

Nachweis unzweifelhafter Samenfäden.

Richter (4) thcilt einen Fall mit, in welchem dk

Florence'sche Reaction practische Verwerthung fand

Bei der Untersuchung von Wäschestücken eines 7 1

,

Jahre alten Mädchens, mit welchem zweimal ein „unter-

nommener" Beischlaf stattgefunden hatte, erhielt E

aus einem Fleck sofort Crystalle und fand an und
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zwischen den zerzupften Gewebsfasern zahlreiche wohl-

erhaltcne Samenfaden. In Jodsäure scheinen die

Crystalle einigermaassen haltbar zu sein.

Ringberg (8) berichtet über die Untersuchung

einer blonden Frauenperrücke, die nach den Erhebungen

mindestens 100 Jahre alt gewesen sein musste. Bei

der Untersuchung stellte sich heraus, dass ein und das-

selbe Haar an verschiedenen Stellen verschiedene

Farbe und verschiedene Structur zeigte. Es gelang

durch keines der in Verwendung gekommenen chemi-

schen Mittel die fuchsrothe Verwesungsfarbe zu extra-

biren.

Littlejohn (9) bemüht sich, der Photographie

eine gebührend mehrseitige Verwendung auf dem Ge-

biete der Gerichtsbarkeit zu verschaffen. Diese

Forderung ist so einleuchtend, dass es genügt, zwei

Begründungen des Verfassers hervorzuholen. Die Com
mission, die anlässlich eines mysteriösen Todesfalles

zur Aufnahme eines Localaugenschcincs abgeschickt

wird, bemüht sich redlich, die Lage der Leiche an sich

und zur Umgebung, die etwaige Lage einer Waffe

u. s. w. genau zu protocolliren. Abgesehen davon,

dass es den Gang der Verhandlung verzögert, soll

aus Worten eine Vorstellung reproducirt werden,

deren Richtigkeit selbst ein genaues Protocoll nicht

verbürgt, ist es nicht möglich, dass unter dem

Drange der Zeit Details nicht beachtet werden,

die erst im späteren Verlaufe eine vielleicht ent-

scheidende Bedeutung erlangen, wo eine einwand-

freie Wiederherstellung der Verhältnisse zur Zeit der

That nicht mehr möglich ist? Der Obductionsbefund

ferner ist z. B. kein leichtes Ding. Hat sich der Arzt

glücklich seiner „Fachsprache" cutäussert, in welche

er seine „medicinischen" Vorstellungen zu kleiden lernte

und darum auch zu kleiden pflegt, so lässt ihn nur zu

oft der Volksmund selbst im Stiche, weil eben keine

Sprache, ihre vollkommene Beherrschung vorausgesetzt,

im Stande ist, mit Vorstellungen gleichen Schritt zu

halten, geschweige dieselben zu porträtiren. Darum

bleibt auch das ärztliche Protocoll stets eine Skizze,

die dem Laien (Geschwornen) in vielen Fällen

erst recht viel erfolgloses Kopfzerbrechen bereitet.

Die Photographic erspart Zeit, spricht oftmals viel

verständlicher als ein mühsam abgefasstes Protocoll,

fixirt alles, was sie erspäht, und damit auch oft Details,

die ansonsten nicht widerspruchsfrei reconstruirt werden

könnten. Diese beiden herausgegriffenen Gründe recht-

fertigen den Wunsch des Verfassers umsomehr, als die

Gesellschaft verpflichtet ist, jedes Hilfsmittel, das Schuld

oder Unschuld ihrer Mitglieder aufzuklären im Stande

ist, in ihren Dienst zu ziehen, also auch die Photo-

graphie, welche verhältnissmässig geringe Kosten mit

grossen Vorthcilen vergilt.

Unfallkrankheiten
bearbeitet von

Dr. R. WIEBECKE, Geh. Medicinal- und fo'simingsrath in Frankfurt a. 0.

I. Allgemeines.

1) Kaufmann, C, Handbuch d. Unfallverletzungen

mit Berücksichtigung der deutschen, österreichischen

und schweizerischen Rechtsprechung in Unfallversiche-

rungs- und Haftpflichtsachen. 2. neubearb. und verm.

Aufl. Stuttgart. — 2) Bcrnacchi, La difesa degli

operai contro gli fufortun del lavoro. Giorn. d'igicnc.

XIX. 7. p. 193—242. — 3) Heimann, Die Krgeb-

nissc der berufsgenossensehnttlichen Unfallversicherung.

Berlin. — 4) Internationaler Ongress für Unfallwesen

und sociale Versicherung in Brüssel. Brüssel. Juli.

5) Reger, A., Krankenversicherungsgesetz. Mit dem
Ausführungsgesetze, den Vollzugsvorschriften. den Sta-

tutenentwürfen in 5. Aufl. neu bearb. u. in 6. Ausg.

hrsg. von J. Hcnlc. — CO Ascher, Videant consu les.

Deutsche med. Wochenschr. XXIII. 1. — 7) Bericht

der XVII. Commission des Reichstags über den Ent-

wurf eines Gesetzes, betr. die Abänderung der Unfall-

J.hrejbericht der gc»»mm»Pi. Medicin. UM. IM. 1.

versicherungsgesetzc. No. 570 der Drucksachen. Ber-

lin. — S) Inhülscn, Die Reform der Arbeitcr-Unfall-

Kntschädigung in England. Jahrb. f. Nationalüeonomic

und Statistik. 3. F. XIV. 4. — 9) Statistische Ueber-

sicht über die Unfälle im Jahrzehnt 188fi— 1895.

I. Zahl der gemeldeten Unfälle. II. Folge der Unfall-

verlctzungen. III. Uiifallverhütungs- und Verwaltungs-

kosten. IV. Vergleichende Uebersicht aus der österr.

Unfallstatistik. Die Feststellung der Unfallentschädi-

gungen. V. Zahl der Bescheide, Berufungen, Recurse.

Vi. Zahl der Recurse und deren Erfolg. Amtl. Nach-

richten des Reichs-Versicher.-Amtes. XIII. 3. S. 231.

Revidirte und besondere Uiifallverhütungs- Vorschriften

der Berufsgenossenscbaft der chemischen Industrie.

Ebendas. 10. S. 43G: der Hannoverschen Baugewerks-

Berufsgetiossenschaft. 12. S. 530: der Norddeutschen

Holz-Berufsgenosscnschaft ; der Norddeutschen Textil-

Berufsgenosscnschaft 10. S. 390; der Seiden-Berufs-

genossenschaft 12. S. 5f>3; der Ziegelei-Berufsgenossen-
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schuft 11. S. 480. — 10) Lange, Die Statistik der

Unfall-, Invalidität*-, Alters- und Krankenversicherung
im Deutschen Reiche für das Jahr 185)5. Archiv für

sociale Gesetzgebung und Statistik. XL 3. 4. — 11)

Alexaudcr, Die Novelle zu den Unfallgesetzen. Ver-

handlungen der Aerztekammer Berlin-Brandenburg. —
12) Guillaume, Die Unfälle mit tödtlichem Ausgange
in der Schweiz von 1885— 1894. Schweiz. Correspond.-

Blatt. XXVII. 11. S. 340. — 13) Geisslcr, A., Das
Alter der Invaliden und die Ursachen der Invalidität.

Invalidität- und Altersvers, im Königr. Sachsen. VI. 7.

— 14) Derselbe. Die Sterblichkeit der Invaliden und
Altersrentner. Ebendas. VI. 3. — 15) Ten hold t,

Das Gesundshcitswesen im Bereiche des allgemeinen

Knappschaftsvereins in Bochum. Generaiber. Bochum.
— l<i) Statistik der Knappschafts- Berufsgenossenschaft

für das Deutsche Reich über die vom vom 1. üetüber
1880 bis 1. Jan. 1S95 vorgekommeneu Betriebsunfälle.

Berlin. — 17) Hoscnfeld, S., Medicinische Beitrage

zur Handhabung des Unfallversicherurigsgesetzes. Wien,
media Presse. XXVIII. 16. 17. 18. 83. 84. 86. 38. —
18) Pielicke, Die Stellung der Aerzte in der Arbeiter-

versicherung. Bcrl. klin. Wüchenschr. XXXIV. 38. —
19) Köstliu, C. J., Das Verhältnis* der Aerzte zu den

Privat-Unfall-Versicherungsgesellschaften. Württemberg.
Correspondenzblatt. LXVII. 22. — 20) Bergcr, Die

Notwendigkeit der Errichtung von Kreis-Centralstellen

für die gesammte Wohlfahrtsgesetzgebung (Wohlfahrts-

amter.) Aerztt. Sachverst.-Zeitg. III. 22. 24. - 21)

Hansen, Fälle von Blitzvcrl.tzungen. Ztschr. f. Med.-

Bcamte. X. 21. — 22) Mandry, Heber einen Unfall

durch electrischen Hochspannungsstrom. Württemberg.
Correspondcnzbl. LXVII. 9. — 23) Frauz, J., Ucber
den Werth der Röntgenphotographie bei der Diagnose

von Verletzungen. Wissensch. Mitthelungen d. Instituts

zur Behandlung von Unfallverletzten iu Breslau. —
24) Dumstrey, F., Die Röntgenstrahlen in der Un-
fallkunde. Mon.-Schr. f. Unfallkunde. IV. 10. S. 333.
— 25) Freund, C. S., Zur Kenntniss der Simulation

bei Unfallverletzten. Mitth. d. Instit. zur Behandlung
der Unfallverletzten in Breslau. S. 20. — 26) Gole-
biewski, Die ärztliche Behandlung der Unfallver-

letzten durch die Berufsgenossenschaften innerhalb der

Carenzzeit. Mon.-Schr. f. Unfallkunde. IV. 10. S. 340.
— 27t Müller, F., Ueber die Nachbehandlung Unfall-

verletzter. Wiener med. Woehenschr. XLVll 31. 32.

— 38) Bogatscb, Ueber die Ausgleichung schwerer

Unfallsfolgen durch die Gewöhnung. Wissensch. Mitth.

des Instit. zur Behandlung der Unfallverletzten in Bres-

lau. — 29) Stadelmann. Zur Beurtheilung der nach
Eisenbahnunfiillen aultretenden Erkrankungen. Münch,
med. Woch. XLIV. 46. — 30) Stepp, Beitrag z. Beur-

theilung der nach Kisenbahnuufällcn auftretenden Erkran-

kungen. Ebend. XLIV. 41.42. - 31) Die Volksheilstätten-

frage auf der 6. Conferenz der Centralstelle f. Arbeiter-

Wohlfahrts-Angelegrnheit in Frankfurt a. Main. — 32)

Haupt, A, Bericht über die Reconvalescentenanstalt

zu Neuenhain im Taunus. Zeitschr. f. Krankenpflege.

No. 2. — 33) Pfeifer, L., Urber die offene Arbeiter-

Heilstätte für Lungenkranke zu Görbersdorf in Schles.

Zeitschr. f. Kraukenptlege in Schlesien. Juni. — 34)

Kley, H., Die Berufskrankheiten und ihre Stellung

und die staatliche Arbeiterversicherung in nationalöco-

nomischer Beleuchtung. Kassel. — 35) Boss, T\,

Ueber medico mechanische Institute. Aus der medic-
mech. Abtheilung der Diaconissenanstalt zu Flensburg.

I. ärztl. Sachverständ.-Zeitg. HL 18. S. 356. — 86)

Ritter, F.. Die Abschätzung der Unfallschädigungen in

Beispielen. Jena. — 87) Haag, Scala der Einbusse
an Enrerbstähigkeit bei Unfallschäden. Nach O. Bode's

Tabelle dargestellt. München. — 38) Keidel.L.. Die

Entscheidungen des Reichsgerichts. 9. Theil: Kranken-
versicherung. 10. Theil: Unfall vcrsicherungsgesctzc.

Gicsscn.

Der erste Theil vou Kaufmann'» (1) Handbuch

enthält die allgemeinen Gesichtspunkte für die Unter-

suchung und Beurtheilung, im zweiten Theile werden

die Unfallverletzuugen mit besonderer Berücksichtigung

ihrer Heilung und ihrer Folgen für die Erwerbsfihig-

keit besprochen. Auch eine Anzahl innerer Krank-

heiten sind wegen ihrer nahen Beziehungen zu den Ver-

letzungen in den Kreis der Betrachtung gezogen. Ein

besonderes Gewicht ist bei allen Unfallfolgen auf die

Schätzung der Erwerbseinbusse gelegt und aus den

Entscheidungen sind allgemeine Gesichtspunkt« und

Normen für die Entschädigung zu gewinnen gesucht

Die für die häufigsten Verletzungen in grösserer Zahl

vorliegenden Entschädigungsbestimmungen sind überall

eingehend berücksichtigt.

Bernacchi (2) bespricht in Rücksicht auf die

noch in Verhandlung begriffenen italienischen Unfalls-

gesetze (Berti, Chimirri und Guicciardini) 1. die hygieni-

schen Vorschriften in Deutochland, die die schweren

Unfälle von 55 pCt., im Jahre 1886 auf 20 pCt., im

Jahre 1893 herabgemindert haben, 2. die freiwillige

Hülfeleistung, besonders die Stationen für augenblick-

liehe Hülfe in Berlin, 3. die Heilstätte Nieder-Schön-

hausen nach Einrichtung und Resultaten, die Hospitäler

Bergmannsheil bei Bochum, Neu Rahnsdorf bei Berlin.

Bergmaunstrost bei Halle. Oesterreich und Frankreict

haben ähnliche Gesetze und freiwillige Rettungesell-

schaften, Paris sein Music social. In Vorbereitung

sind sie in der Schweiz, Russland, Belgien. Keine Ge-

setze haben Holland (in Amsterdam ein Hygicue-Mu-

seum) und England.

Hei mann (3) hat die Zahlen den Amtlichen Nach-

richten des Reichs-Versicherungs-Amtes und den Jahres-

berichten der deutschen Gewerbeaufsichtsbeamten ent-

nommen, macht ferner wohlbegründete Vorschläge zur

Abänderung der socialpolitischen Gesetze, Uufallver-

hütungsvorschriften pp.

Im Congress zu Brüssel (4) gelangten sehr aus-

führliche Referate zur Verhandlung, zum Beispiel ein

solches von Darcy (Paris) über den gegenwärtigen

Stand der Unfallfragen iu Frankreich, von Bcrnuechi

(Mailand) über die gesetzgeberischen und technischen

Maassuahmeu zur Milderung der Unfallfolgen und zur

Beschleunigung der Heilung der Verletzten, Bellom

(Paris), Biidiker über den gegenwärtigen Stand der

Unfallfrage in den verschiedenen Ländern, insbesondere

unter dem Gesichtspunkte facultativer oder obligatori-

scher Einrichtung der Versicherung.

Ascher (6) spricht über die Schwierigkeiten,

welche mehrere Paragrapheu der Invaliditätsgeseti-

novelle dem Arzte in Betreff der Bestimmung der Er-

werbsunfähigkeit verursachen.

Tenholdt (15) bespricht unter Anderem die Or-

ganisation und Verwaltung des Vereins, die Arbeits-

stätte, die gegenwärtige Thätigkeit des Knappschafts-

Arztes, die Gesundheitsverhältnissc. In diesem Capitcl

werden die Unfallverletzungeu (Kritik der todtlicben

Verunglückungcn, der angemeldeten Unfälle pp.), die

Krankheiten der Haut, der Augen, die Verkrümmungen,

die Uuterleibsbrüche, das Emphysem, die Lungentuber-
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culose, andere Infectiouskraukheitcn, die Ankylostomiasis,

die Geisteskrankheiten besonders erörtert.

Die Statistik (IC) ist im Centraibureau zu Berlin

bearbeitet und bebandelt sehr ausführlich die 31 679

entschädigungspflichtigen Betriebsunfälle mit 8 graphi-

schen Darstellungen im Text, 4 Tafeln im Anhange und

1 geograpischeu Karte.

Rosenfeld (17) beschäftigt sich mit der Ver-

schiedenheit in der Praxis des Unfallversichcruugsgo-

setzes in Deutschland und in Oesterreich, welche trotz

des gleichen Wortlautes, den die Gesetze beider Staaten

in Betreff des Begriffen Betriebsunfall haben, so oft

hervorgetreten ist. Ferner wird die Verschiedenheit

der Erkenntnisse ein und derselben Behörde z. B. des

Reichsversicherungsamtes besprochen, wenn die Ursachen

der Eiubusse an Erwerbsfähigkeit in Zufällen liegt,

welche mit dem Wesen der Arbeit innig zusammen-

hangen (Gewerbekrankheiten). Es wird ein reiches

Material nach dieser Richtung zusammengestellt und

beurtheilt. Schliesslich werden die Schwierigkeiten

besprochen, welche in Betreff der Simulation dem Be-

gutachter entgegentreten, besonders bei inneren Krank-

heiten, welche nach einem Trauma entstanden sein

sollen.

Pielicke (18) behandelt in einem Vortrage die

Folgen des Krankcnversiehenmgsgesetzes, des Unfall-

versicherungsgesetzes und des Keichsgesetzes betr. die

Invalidität*- und Altersversicherung auf die ärztliche

Thätigkeit und die Stellung der Aerzte, indem er

hauptsächlich die Durchführung des letzten Gesetzes

und die Aufgaben der betreffenden Aerzte zusammen-

stellt.

Köstlin (19) legt dar, welche Missstände durch

die Privatgesellschaften hervorgerufen sind und stellt

in 4 Forderungen fest, was die Aerzte von ihnen zu

verlangen haben.

Berger (20) befürwortet im Interesse einheitlicher

Begutachtung und sachgemässer Behandlung der Unfall-

verletzten die Errichtung eines medico-mechanischen

Institutes für jeden Kreis oder Bezirk. Der dirigirende

Arzt soll Sitz und Stimme in den berufsgenossenschaft-

lichon Organisationen und Schiedsgerichte]) haben.

Krankenkassen und Alters- und Invaliditäts-Versiehe-

rung sollen sich angliedern. Durch den Einfluss, den

diese Centralen von selbst auf die Gewerbe gewinnen

würden, und durch gleichzeitige Schaffung eines

Arbeitsnachweises sollen sie zu Wohlfahrtsämtern

werden.

Franz (23) schliesst aus dem Röntgenbilde, dass

es sich in einem Falle von angeblichem Unterschenkel-

bruch nur um eine Periostitis gehandelt habe, weil

Achscnknickuug fehlte und die hintere Schienbeinkante

ohne Verbiegung verlief.

Dumstrcy (24) hat gefunden, dass gute Röntgen-

Photographien schwierige Schilderungen von Krankheits-

bildcrn vermeiden und überflüssig erscheinen lassen.

Bei der Entlarvung von Simulation uud Cumulatiou

bat die Untersuchung mit X-Strahlen nicht den Er-

wartungen entsprochen, die man a priori hegen zu

müssen glaubte. Die hauptsächlichste Bedeutung der

Untersuchung mit Röntgenstrahlen besteht in der Sicher-

stellung zweifelhafter Diagnosen uud der erreichten

chirurgischen Hcilrcsultatc.

Freund (25) erläutert die Fragen durch concreto

Beispiele, theilt die Simulanten in 8 Kategorien, in

solche, die durch Vortäuschung von Krankheitssym-

ptomen sich noch immer als erwerbsbeeinträchtigt hin-

zustellen suchen uud solche, welche mit der ihnen zu-

gesprochenen gerechten Entschädigung unzufrieden sind

und ueue Krankheitssymptome vortäuschen, 3. solche

Unfallverletzte, welche von den Unfallsfolgen geheilt

sind, sich aber aus anderweitigen Ursachen nicht im

Vollbesitze ihrer körperlichen Kräfte befinden und

durch Erlangung einer Rente das vorhandene Minus

auszugleichen suchen. Mit der Diagnose Simulation

soll man vorsichtig sein!

Golebicwski (26) ist durch die angeführte Sta-

tistik und die hiermit zusammenhängenden genaueren

Beobachtungen zu der Ueberzeugung gelangt, dass bei

rechtzeitiger Ucbernahmc der Vorletzten in dio Be-

handlung durch die Berufsgenossenschafteu uud bei

sachgemäßer Organisation dieser Thätigkeit nur gute,

allseitig befriedigende Erfolge erzielt werden müssen.

Müller (27) betrachtet die Unterschiede des

deutschen und österreichischen Vcrsicheruugsgesetzes

hinsichtlich der Nachbehandlung, schildert die Erfolge

der medico-mechanischen Behandlung Unfallverletzter

in dem Knappscbaftslazaretbc Königshütte und er-

läutert, wie die medico-mechauischo Behandlung ohne

Unterbrechung und unmerklich der chirurgischen folgen

soll, bis der möglichste Grad der Erwerbsfähigkeit er-

reicht ist.

Bogatsch (28) schildert unter Beigabc von Pho-

tographien einige lehrreiche Fälle von Gewöhnung au

gröberen Ausfall von Functionen der Extremitäten, die

heute hochgradig entschädigt werden würden uud dio

zeigen, dass die Frauzosen mit einem gewissen Rechte

behaupten können, dass unsere Unfallversicberungs-

gesetzgebung dem Arbeiter mehr schade als nütze, in-

dem sie ihn verweichliche uud moralisch uugünstig

beeinflusse. Bei der Rechtsprechung ist mehr Gewicht

auf die Gewöhnuug zu legen.

Stadel mann (29) erläutert an einem Falle, dass

nicht die Körpererscbüttcrung die Ursache des Sym-

ptomencomplexes sei, sondern die Affectvorstellung,

deren Wirkung abhängig ist von der Widerstandsfähig-

keit des Individuums. Die Aetiologie sei in dem

psychischen Trauma zu suchen. Das Ausbleiben der

Neurose beim Uebcrfahrcnwerdeu habo seino Gründe

darin, dass nicht Schrecken, sondern Schmerz den Un-

fall begleite.

Stepp (30) bespricht nach Mittheilung von fünf-

zehn Krankengeschichten die Symptome und stellt

schliesslich eiuen Symptomeucomplex der Körper-

erschütterung bei Eisenbahnunfällen zusammen, bei

denen es sich um multiple, schwerere Körpererschütte-

rungen (Schleudern), und nicht um eine einmalige Er-

schütterung handle. In den mitgctheilten — nach

Abzug einer Neurose und einer Simulation — dreizehn

Fälleu ist nur zweimal Heilung eingetreten, dagegen
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sind vier Todesfälle zu verzeichnen, die mit Sicherheit

der vorangegangenen Verunglückung zur Last zu

legen sind.

Von der Invalidität*- und Altersvcrsicherungsnnslalt

in Hannover wurden in 5 Jahren 395 Lungenkranke

in geschlossener und offener Pflege in Fürsorge ge-

nommen, von ihnen wurden 60 pCt. geheilt und

gebessert (31). Jedes weitere Jahr spart dem Reiche

innerhalb der Anstalt Hannover bei 100 Patienten

3150 M. Rentenzuschuss und der Versicherungsanstalt

4410 M. Rentenausgabe. Bei den in offener Pflege

Untergebrachten ist das Ergcbniss nicht so günstig.

Discussion berührt alle einschlägigen Fragen.

Haupt (32) hat den Oberbürgermeistern der

Städte Darmstadt, Giessen, Mainz, Offenbach und

Worms bei deren Besuch in der Anstalt im November

1896 einen Bericht über die Entwicklung derselben

erstattet.

Pfeiffer (88) berichtet über die Auswahl der

Kranken, die Heilmittel, die Erziehung zur passenden

Lebensweise und zur Verhütung der Ansteckung.

Kley (34) erörtert unter Anderem die Schwierig-

keit, eine scharfe Grenzlinie zwischen Unfall und Be-

rufskrankheiten zu ziehen an der Hand einiger princi-

pieller Entscheidungen des Reichsvcrsichcrungsamts,

die schwierige practische Handhabung der betreffenden

Gesetze und die aus dem unvermeidlichen Gesctzes-

formalismus resultirenden Ungerechtigkeiten.

Boss (35) giebt eine Kritik der Angriffe auf die

Entlassungsgutachtungen der Institute und macht Vor-

schläge zur Reform derselben.

Ritter (36) hat aus den Acten der land-

wirtschaftlichen Berufsgenossenschaft für Oldenburg

225 Fälle ausgezogen und in Form kurzer Protocolle

zusammengestellt, bei denen es sich meist um leichtere

Verletzungen handelt, da in den grösseren Handbüchern

über Unfall - Renten • Entschädigung vorwiegend die

schweren Verletzungen abgehandelt werden.

II. Verletzungen.

1) Köbel, Ueber Trommelfellverletzungen mit be-

sonderer Berücksichtigung ihrer forensischen Bedeutung.

Festschr. des Stuttgart, ärztl. Vereins. & 410. — 2)

Eckhardt, Verletzungen der Nase und des Gehörorgans

durch „entschädigungspflichtige'* Unfälle. Mittheil. d.

Instit. I. Unfallverletzte in Breslau. S. 14. — 3)

Gradenign, Ueber die Manifestationen der Hysterie

am Gehörorgaue. Klin. Vorträge aus dem Gebiete der

Otologie u. Pharyngo-Rhinologie. 1. 18. — 4) Brieger,
Klinische Beiträge zur Ohrenheilkunde. Wiesbaden. —
5) Teichmann, Die diagnostischen und therapeutischen

Besonderheiten traumatischer Ohrenleiden. Acrztliche

Saehverst.-Ztg. IL 19 u. 21. — 6) Derselbe. Die

Prognose der Ohreukrankheiten in ihrer Bedeutung für

die ärztliche Sachverstäudigenthätigkeit. Ebendas. III.

22. -- 7) Magnus, Zur kritischen Beleuchtung des

Grönouw'schen Buches: „Zur Berechnung der Erwerb»»
fähigkeit bei Sehstörungen". Deutsche Medic.-Ztg. 3.

S. 22. -- 8) Ueber die Berechnung der Erwerbsfähig-

keit bei Sehstörungen. Ebend. 21. S. 200. Enthält

Grönouw's Erwiderung. Maginn' Replik. Grönouw's
Schlusswort. — 9) Magnus, H., Die Erwerbsbeschädi-

gung bei Verlust eines Auges. Aerztl Saehverst.-Ztg.

I1L 5. S. 85. — 10) Groenouw, Ueber die Beur-

theilung der Erwerbsfähigkeit bei Sehstörungeu. Ebend.

III. 10. — 1 1) v. Grolmann, Der gegenwärtige Stand

der Unfallentschädigungsfrage bei Augenverletzungen.

Ztschr. f. pract. Med. VI. 17. 18. 20. — 12) Magnus,
H. , Leitfaden für Begutachtung und Berechnung von

Unfallbeschädigungen des Auges. 2. Aufl. Breslau. —
13) Bobrik, V., Ueber Erwerbsverminderung bei Augen-

verletzungen. Iuaug.-Diss. Berlin. — 14) Görtz, Zur

Prüfung auf Farbenblindheit, specieii bei Bahnbe-

diensteten. Münch, med- Wochenschr. XLIV. 8. —
15) Brähmer, Die neuen Bestimmungen betr. Unter-

suchung des Sehvermögens der Eisenbahnbediensteten

bei den preussischen Staatsbahnen. Aerztl. Sachverst.-

Zeitung. III. 6. — 16) Schlösser, Die Bedeutung

der Gesichtsfclduntcrsucbung für die Allgemeindiagnose.

Münch, med. Wochenschr. XLIV. 5. — 17) Oliver,

t'h., Winke zur Diagnose der peripheren uud centralen

Nervenkrankheiten mit Hülfe der wichtigsten Unter-

suchungsmethoden. Uebers. von Dr. J. Wölfl*. Wies-

baden. — 18) Rauschenbach, Beitrag zur Pathologie

und Therapie der Cataracta traumatica. Inaug.-Diss.

Basel. — 19) Szumann, Zu den Psychosen nach

Augenverletzungcn. Münch, med. Wochenschr. XLIV.

I. S. 10. — 20) Cramer, Zu den Verletzungen der

Angeuhöhle. Monatsschr. f. Unfallhlk. IV. 9. S. 266.

— 21) Ricgncr, Typischer Fall von Entwicklung
tubcrculöser Entzündung eines vorher gesunden Gelenks

im Anschtuss an eine Verletzung. Wissensch. Mittb.

d.Institute zur Behandlung von Unfallverletzten. Breslau.

— 22) Wiener, G., Beitrag zur Statistik tuberculöser

Knochen- und Gelenkleiden nach Trauma. Dissertation.

Breslau. — 23) Gebele, E., Ueber die Actiologie der

acuten spontanen Osteomyelitis und ihren Zusammen-
hang mit Traumen. Inaug. -Diss. München. — 24)

Gerönne, K., Trauma und acute Osteomyelitis. Inaug.

Dissert. Berlin. — 25) Heidenhain, L.. Erfahrungen

über traumatische Wirbelentzündungen. Monatsschr. f.

Unfallhlk. IV. 3. S. 65. — 26) Schanz, A., Zur

Kenutniss der Wirbelsäulendeformitätcn nach Unfällen.

Ebendas. III. 11. S. 361. — 27) Schnei 1 er, Ein

Fall von traumatischer Spondylitis. Münch, medic.

Wochenschr. XLIV. 2. — 28) Staffel, F., Ein Fall

von traumatischer Spondylitis. Monatsschr. f. Unfallhlk.

IV. 7. S. 204. — 29) Vulpius, 0.. Zur Behandlung

der traumatischen Wirbelentzündung, Ebendas. IV. 7.

8. 201. — 30) Kirsch, E., Traumatische Spondylitis und

hysterische Contractur. Ebendas. IV. 5. S. 140. —
31) Bahr. Zur traumatischen Spondylitis. Der ärztl.

Practiker. No. 17. — 32) König, Bruch der Wirbel-

säule durch Gewalteinwirkung — Simulation? Amtl.

Nachr. d. R.-V.-A. 12. S. 595. — 33) Berkhoff, B.,

Zur Beurtheilung der Wirbelkörpcrbrüche am unteren

Abschnitt der Wirbelsäule. Monatsschr. f. Unfallhlk.

IV. 1. S. 5. — 34) Kocher, Die Verletzungen der

Wirbelsäule zugleich als Beitrag zur Physiologie des

menschlichen Rückenmarks. Grenzgebiete. 1. Bd. 4. H.

(Zum Auszug nicht geeignet.) — 35) Loew, A., Ueber

Heilungsresultatc von Unterschenkelbrüchen mit Bezug

auf das Uufallversicherungsgesetz. Deutsche Zeitschr.

f. Chir. XLIV. 5 u. 6. S. 462. — 36) Ramsperger,
Ueber die Heilungsdauer der Unterschenkelbrüche bis

zur Wiederherstellung der endgültigen Arbeitsfähigkeit.

Wiirttbg. Correspondenzbl. XLVI. 44 u. 45. — 37)

Mcthner, Die eiacten Bestimmungen von Verkürzungen

der unteren Extremität. Wissensch. Mitth. d. Instituts

zur Behandl. von Unfallverl, in Breslau. — 38) Hoffa,

A., Chronische Entzündung der Bursa mueosa subiliacj

oder Schenkelhalsfractur als Folge eines Betriebsunfalles

Mouatsschr. f. Unfallhlk. IV. 7. S. 207. — 39;

Hobein, Die Folgen der Verletzungen des Knies für

die Erwerbsfähigkeit, Aerztl. Saehverst.-Ztg. III. S.

S. 156. — 40) Riedinger, J.. Ueber Werthigkeit der

Finger in Bezug auf Defect und Verbildung. Monatsschr.

f. Unfallhlk. IV. 10. 8. 331. - 41) Küppen.
Traumatische Gelenkmaus. Aerztl. Saehverst.-Ztg. Hl.

<
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22. — 42) Lunge mak, E., Ein Beitrag zur patholog.

Anatomie und Histologie der traumatischen Geleok«

mause. Inaug.-Diss. München. 1896. — 43) Israel,

L., Die Verletzungen des Zwerchfells vom gerichtsärzt-

lichen Standpunkte. Vierteljschr. f. ger. Med. 3. V.

XIV. Supplb. S. 47. — 44) Steinthat, Di« Beur-

theilung der Leistenbrüche als Betriebsunttito. Stuttg.

med. Abhandig. S. 254. — 45) Traumatisehe Ent-

stehung von Bauehbrüchen. Gutachten des Obersanitäts-

Collegiunis zu Braunseh weig. Amtl. Nachr. d R.-V.-A.

S. 356; des Prof. Dr. Rinne. S. 358; des Prof.

Dr. König. S. 360. — 46) Kürb ringe r. Zur Krage

der peritonealen Verwachsungen nach Unfällen. Aerztl.

Sachverst.-Ztg. III. 7. S. 129. No. 9. S. 177.

Kübel (1) führt als eigenartige directe Ver-

letzungen eigener Beobachtung folgende an: Kinem

Maurer fliegt ein Kalkstück in den Gehörgang und ver-

brennt ihm mehr als die Hälfte des Trommelfells.

Kinem Bierbrauer spritzt heisses Wasser ins Ohr und

verbrüht das Trommelfell. Einem Arbeiter fliesst durch

Oberläufen eines mit Carbolsäure und Stcinkohlentheer

gefüllten Kessels Carbolsäure in den Gehörgang. Dar-

stellung der diagnostischen, prognostischen und thera-

peutischen Besonderheiten, die Begutachtung der ver-

schiedenen in Betracht kommenden Fragen, Mittel zur

Entlarvung von Taubheitssimulanten.

Eckhardt (2) theilt 3 Kalle aus eigener Beob-

achtung mit.

Graden igo (3) bespricht die Herabsetzung oder

Aufhebung des Hörvermögens, die sich nach einem er-

littenen Trauma einstellt oder in Beziehung zu gewissen,

manchmal ganz unbedeutenden organischen Verände-

rungen des Gehörorgans in Erscheinung tritt und die

bei Hysterisehen vorkommende Unterscheidung der

»hysterischen" Taubheit von solchen, die durch orga-

nische Veränderungen im Labyrinthe bedingt sind.

Briegcr (4) beschäftigt sich mit der nach Ver-

letzungen — vornehmlich des Kopfes, aber auch nach

anderen — auftretenden Form der Hysterie, der sog.

traumatischen Neurose. Hörstöruugen sind bei dieser

überraschend häutig vorhanden, ohne dass ihnen nur

annähernd eine diagnostische Bedeutung zukäme; sie

stellen sich ausserordentlich vielgestaltig dar in Stärke

und Art, sind inconstant und in kurzen Zwischenzeiten

veränderlich und zeigen vielfach Uebereinstimmung mit

denjenigen einer wirkliehen Verletzung des Labyrinthes.

Die kennzeichnenden Merkmale des rein funetionellen

Charakters der durch Verletzung hervorgerufenen Hör-

Störung werden zum grössten Tlieile übereinstimmend

mit den Angaben Gradenigo's aufgeführt.

Teichmann's (5) Abhandlung enthält eine knappe

Zusammenfassung der bekannten ThaLsachen. sie bringt

die Resultate der Otoscopie und der Funetionsprüfutig.

Die Abhandlung No. 6 deutet die Richtung an, in

welcher sich die Erwägungen zu bewegen haben bei

Beantwortung der Fragen: Ist durch das Leiden die

Arbeits- resp. Dienstfähigkeit beschränkt oder aufge-

hoben und wie lauge voraussichtlich? Ist nach dem

gewöhnlichen Verlaufe desselben eine bleibende oder

fortschreitende Functionsstöruug zu erwarten? Wird

durch dasselbe die normale Lebenserwartung vermindert?

Maguus (9) verweist auf die Ansehauungeu des

R. V. A. bezüglich dieser Frage, indem er annimmt,

dass das R. V. A. im Gegensatz zu den neueren Ar-

beiten an der alten Rente von 33'/» pCt. festhält.

Dann giebt Verf. eine sehr anschauliche und eingehende

Schilderung der physiologischen Beschädigungen durch

den Verlust eines Auges, und zwar in Bezug auf die

centrale Sehschärfe, die periphere Sehschärfe, die Thätig-

keit der Augeumusculatur (Schätzung der Entfernungen)

und den Farbensinn.

v. Grolmann(ll) kritisirt zunächst die Leistungen

der matheuiatisch-dcductiven Methoden, die auf rechne-

rischem Wege das Impondcrabilc der Erwerbsfähigkeit

eines Menschen auf Grund der Functionen des physi-

kalischen Sehapparates ermitteln wollten. Im zweiten

Thcile bespricht er die thatsächlichen Unterlagen,

welche wir für unser Urtheil besitzen und in welcher

Weise sie zu ergänzen sind: die centrale Sehschärfe,

den binoculareu und mono cularen Sehact, das periphere

Sehen oder das Gesichtsfeld, die Thätigkeit der Augeu-

musculatur, den Lichtsinn, Reizzustände und nervöse

Aficctionen, an die er eine kurze Betrachtung der Be-

deutung des psychischen und körperlichen Allgemein-

zustanden anschliesst. Von den Grenzwerthen, die

von Ascher für das gewerbliche centrale Sehen auf-

gestellt sind, ist er mit dem oberen 0,6 einverstanden

;

0,10 für den unteren hält er für zu niedrig. Der Ein-

fluss der sinkenden Sehschärfe auf die Erwerbsfähigkeit

ist nicht durch Rechnung, sondern durch eingehende

Kenntnissuahme der Lebensverhältnisse, des Standes

und Gewerbes, sowie der localen erwerblichen Besonder-

heiten zu entscheiden. Der Auffassung der Magnus-
seben Schule, dass Jeder die anfänglichen Unbequem-

lichkeiten des einäugigen Sehens zu überwinden lerne,

tritt er entgegen. Conccntrische Einengungen des Ge-

sichtsfeldes bis 60° lassen leichte, von da bis 30°

mittelschwere und innerhalb des 30. Grades und des

Fixirpunktes gelegene schwere Gewerbsbehinderungen er-

warten. Muskelstörungen sind nach dem Werthc des

betreffenden Muskels für den einzelnen Beruf und

Menschen zu bemessen.

Magnus (12) hält an den früher aufgestellten

complicirten Formeln der Berechnungen fest.

Bobrik (13) bespricht zunächst die Formeln,

stellt dann 25 Fälle von Augen-Unfallverletzungen aus

dem Bereiche der Berufsgenossenschaft der Feinmecha-

niker, bei denen ein erhöhter Anspruch an biuoculares

Sehen gemacht wird, zusammen und stellt fest, wie viel

diese Leute thatsächlich an Erwerbsfähigkeit verloren

haben.

Görtz (14) lässt die Farbe von vorgelegten Oel-

kreidestiften mit denselben Stiften auf ein weisses

Blatt Papier niederschreiben. Die Vortheile der Methode

fasst er in 5 Sätzen zusammen.

Schlösser (16) bezeichnet die Gesichtsfeldunter-

suchung als die feinste Xervenprüfung. welche wir über-

haupt besitzen, und vergleicht das Gesichtsfeld, mit

einer Art Barometer für das Allgemeinbetinden; die

beigebrachten Fälle ergeben je nach der Schwere des

Falles geringere oder stärkere conccntrische Gesiehts-

feldeinengungen. Betont die Wichtigkeit der Befunde
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bei den sogenannten functioncllen Störungen, Hysterie,

Neurasthenie, traumatische Neurose.

Oliver (17) giebt eine kurze Aufzählung der

wichtigsten Augenuntersuchungsmethoden mit allge-

meiner Hinweisnng auf Nervenkrankheiten.

Kauschenbach (18) stellte 91 Falle von Cata-

racta traumatica aus der Baseler Klinik zusammen. In

der grossen Mehrzahl der Fülle entsteht traumatische

Cataract so, dass der verletzende Gegenstand die Horn-

haut oder auch uoch die angrenzende Sclera oder die

Iris perforirt und zugleich die Linseukapsel verletzt.

Je nachdem der eindringende Gegenstand infectiös oder

aseptisch ist, je nach der Ausdehnung der Verletzung,

je nach den Theilcu, die der Fremdkörper der Reihe

nach durchsetzt, wird das Schicksal des verletzten

Auges ein verschiedenes sein. Umfangreichere, feste

Gegenstände, die mit grosser Gewalt auf den Bulbus

treffen, können, ohne die Cornea zu verletzen, die

Linseukapsel oder die Zonula zum Bersten bringen.

Die Prognose ist ebenso vielgestaltig, wie die Sympto-

matologie, und die richtige Generalprognose kann nur

gestellt werden unter Berücksichtigung aller Symptome.

Im Allgemeinen ist die Prognose eine schechte, den«

selten wird eine Sehschärfe erreicht, die mehr als Vjo

der normalen beträgt.

Nach einer Litcraturübersicht berichtet Szumanu
(19) über eine eigene Beobachtung einer Psychose nach

einer Augenverletzung. Es zeigten sich Illusionen.

Angstzustände, eine deprimirte Gcmüthsstimmung und

eine auffallende Beeinträchtigung der intellectuellen

Vorgänge, ein Symptomencotnplex, der mit dem acuten

Schwachsinn die grösste Aehnlicbkeit hat.

Cramer (20) berichtet über einen Fall, woselbst

er ein Stück einer Stricknadel aus der Orbita entfernte,

daun über einen pulsirendcn Exophthalmus und eine

Fractur im Canalis opticus.

Kiegner (21) vertrat als Obergutachter die An-

sicht, die Entstehung des Kuieleidens sei auf den einen

Unfall zurückzuführen, dieser habe jedenfalls die Tuber-

culose im Kniegelenk loealisirt, gleichviel, ob Patient

vorher anderweitig inficirt oder belastet war.

Wiener (22) standen 405 Krankengeschichten mit

430 Geleukerkrankungcn zur Verfügung; bei 125 gleich

28,b* pCt. war ein vorheriges Trauma angegeben. Häufig-

keit der verschiedenen Localisationen, Beurtheiluug des

ätiologischen Momentes, Begutachtung.

Gebele (23) berichtet über 299 Osteomyelitisfätle,

in 83 Fällen Hess sich anamnestisch ein Trauma fest-

stellen; bis jetzt sind als Erreger sicher nachgewiesen

Staphylococcen und Streptococcen, für welche die äussere

Haut als Eingangspforte dienen, ferner Pneumococceu

und Typhusbacillen, Erkältung, l'eberanstrengung, ein

Trauma gehen günstige Bedingungen für die Hervor-

rufung der Krankheit. Zwischen dem Ausbruche dieser

und dem Trauma kann ein causaler Zusammenhaug nur

dann angenommen werden, wenn der krankheitsfreie

Intervall den Zeitraum von 14 Tagen nicht übersteigt.

Nach Geronno (24) kann der Zeitpunkt für den

Eintritt der Krankheitserscheinungen um Wochen, sogar

um Monate variiren; die Beschädigung brauchte nur

geringfügig zu sein. Im Unfallgutachten ist der Zu-

sammenhang zwischen Verletzung und Osteom, in der

Hegel zu bejahen.

Heidenhain (25) veröffentlicht zuerst 11 Beob-

achtungen mit mannigfachen Abweichungen von dem

durch Kümmel geschilderten Typus, giebt Bemer-

kungen, wie man bei der Untersuchung verfahren soll,

uud über Diagnose und Therapie. Die Erwerbsunfähig-

keit ist voll anzunehmen.

Sehne ller's (27) Fall betrifft einen 43jähr. Bäcker,

welcher beim Heben eines schweren Holzstammes nach

einem plötzlichen Ruck heftige Schmerzen im Rücken

verspürte. Ein Trauma, meist geringfügiger Art, durch

directe oder indirecte Gewalt entstanden, ist die Ur-

sache von weniger heftigen Schmerzen in der Wirbel-

säule, welche wieder verschwinden, um erst nach längerer

Zeit in heftiger Weise wieder aufzutreten. Dazu kommen

Intcrcostalneuralgien, leichte Motalitätsstörungen der

unteren Extremitäten, unsicherer Gang; später eine

mebi oder weniger ausgebildete Kyphose und vor Allem

ein deutlicher Gibbus. Wahrscheinlich handelt es sich

hierhei um einen rarelicirenden Process der Wirbelkörper.

Druckschwund durch Comprcssiou oder ijuctscbuuu.

vielleicht auch durch ein intra- oder extradurales

Hämatom.

St äffe Ts (28) Fall ist dem Kümmel'schen con-

form, die Erwerbsfähigkeit wurde 8 Jahre nach dem

Unfall bei vermindert fortbestehender Schmerzhaitigkeit

auf dauernd nur 30 pCt. der normalen geschätzt.

Vulpius (29) hielt den von Heide nhain em-

pfohlenen Stützapparat für nicht genügend und empfiehlt

Cellulosecorsetts.

Kirsch (30) führt 2 Krankengeschichten an, in

beiden Fällen fehlte bei gleicher Scolioscuforra ein

Gibbus.

Bahr (31) vertritt die von König, Kaufmann,
Thiem gctheilte Ansicht, dass es sich bei dem

Kümmerscheu Krankheitsbilde um Belastungsfolger.

eines noch weichen Callus handele.

König (32) nahm eine Knochenverletzung der

Wirbelsäule nach gewaltsamer Vorwärtsbeugung eine*

Unfallverletzten an. bei dem zunächst eiue teigige

Schwellung zu beiden Seiten der Rückcnwirbelsäuk

nach 2— 3 Wochen ein sehr deutlicher Gibbus an den

3 untersten Rückenwirbeln festgestellt worden war.

Nervöse Störungen leichterer Art, Stuhl- und Ham-

beschwerden, Erschwerung des Gehens, schiefe Haltung

beim Stehen und Gehen, hypochondrische neurasthenischc

Erscheinungen kamen ausserdem zur Beobachtung.

Erwerbsunfähigkeit von 66*/a pCt, Schutz des Rücken>

durch ein Corset, Behandlung des ueurastheuischfi:

Zustande*, Wiederaufnahme der Arbeit wurden an-

genommen.

Berkhoff (33) bespricht den Mechanismus des

Zustandekommens der Fracturen der Wirbelsäule

zwischen dem 9. Brust- und 2. Lendenwirbel, ab-

weichen Gründen die indirecten Wirbelbrüche vor dfn

directen prävaliren.

Nach Locw's (35) Zusammenstellung wurden ton

insgesamrat 167 Fracturen der Malleolen und de>
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Untersrhenkelscbaftes 166 wieder erwerbsfähig. Die

Dauer bis zum Wiedereintritt der völligen Erwcrbs-

fahigkeit betrug im Mittel 101 Tage, völlig erwerbsfähig

vtor dem 90. Tage wurden 116, nach demselben 50.

Die ausgezeichneten Resultate werden auf die Barden-

bcuer'sche Extensionsbebandlung zurückgeführt.

Ramsperger (36) giebt die Fortsetzung seines

Aufsatzes (cf. Jahrgang 1896. S. 428). Von sämmt-

licben 58 geschlossenen Diaphysenbrüchen Hess sich

nur bei '25 (43 pCt.) eine glatte Bruchheilung erreichen.

Von diesen konnte eine Wiederaufnahme der Arbeit

eintreten im 1. Vierteljahre bei 9, im 2. Vierteljahre bei 8,

im 3. Vierteljahre bei 5 (= 23 pCt.). Es werden die

Störungen der Bruchheilungen besprochen. Es fand bei

den 58 geschlossenen Diaphysenbrüchen mit abnormer

Bruchheilung in 31 Fällen 9 mal (29 pl't.) eine end-

gültige Wiederherstellung statt. Ferner werden die

complicirten Diaphysenbrüche, 2 Brüche über den

Knöcheln, Brüche des Schienbeins, des Wadenbeins,

Knochelbriiche berücksichtigt.

Methner (37) betont mit gleichzeitiger Beschreibung

eines Verkürzungsmessers den Werth genauer Messungen

behufs Vermeidung von Fehlerquellen, wie bei Becken-

senkung, leichter Abduetion des Beines. Beim Liegen

muss die Spirallinie genau senkrecht auf die Mediau-

linie gestellt werden.

Entgegen dem Gutachten Hoffa's(38) wurden von

dem zuständigen ärztlichen Collegium in Unfallangelegen-

heiten die Beschwerden des Verletzten als Folgen eines

ideal geheilten Schenkelhalsbruches angesehen und dem-

entsprechend vom R. V. U. aufgefasst; die unterhalb

des Poupartischeu Baudes befindliche Geschwulst als

Callus gedeutet, die Schmerzen an der Innenseite des

Oberschenkels, die characteristiscbc Beinstellung bei

normaler Länge wurden als Folgen des Bruches ge-

deutet, die Aufnahme einer Röntgen-Fhotographie fand

nicht statt

Hobein (39) stellt für einzelne (10) typische Vcr-

letzungsfolgen des Knies und für bestimmte ('lassen

Arbeitern, die zu diesem Zweck in 4 bestimmte Gassen

getheilt werden, Procentsätze für den Verlust an Er-

werbsfähigkeit auf und begründet dieselben.

Nach Riedinger (40) ist die Arbeitsfähigkeit durch

Verlust der ganzen Hand um 75 pCt. beschränkt, durch

den Verlust des Daumens oder durch den Verlust der

beiden Finger der mittleren und inneren Zone um je

25 pCt., durch den Verlust eines einzelnen Fingers,

vom Daumen abgesehen, um 15 pCt. In der Discussion

ist Thiera anderer Ansicht.

Koppen (41) bejaht im beschriebenen Falle nach

Erwägung der Frage, auf welche Weise freie Gelen k-

körper entstehen können, den Zusammenhang eines

solchen mit dem betreffenden Trauma.

Langemak (42) bringt Mittheilungen über 3 in

der Müncbcner Klinik beobachtete Fälle von freien

Körpern in Kniegelenken, über die verschiedenen viel-

fach sich widersprechenden Ansichten der Autoren,

über 5 ton ihm selbst angestellte Tierversuche

nebst microseopischem Befund.

Israel (43) bespricht die jsolirten Zwerchfcll-

vcrlctzungen, insbes. die durch stumpfwirkende Ge-

walten hervorgerufenen Rupturen, führt die Gelcgen-

heitsursachen an, die prädisponirenden Momente, die

Folgen, die Abschätzungen der Rente. Bei Beschreibung

der Diagnose der Hernien, macht er besonders auf das

Litten'sche Zwerchfellphäuomen aufmerksam.

Nach Steinthal (44) kommen 3 Arten von Leisten-

brüchen zur Begutachtung: eingeklemmte, freie, nach

einem Unfall plötzlich entstandene, freie, die sich nach

einem Unfall allmälig entwickelt haben sollen. Das

Vorhandensein eines inneren Leistenbruches bei einem

jungen Menschen nach einem angeblichen Unfall spricht

für die traumatische Entstehung. Verhältnisse, welche

der Begutachter zu berücksichtigen hat und welche

er nicht berühreu soll, Begutachtung der Erwerbs-

fähigkeit.

Das ärztliche Obergutachten (45) beurtbeilt einen

Fall dahin, dass der Bauchbruch wahrscheinlich durch

den erlittenen Stoss mit einer Bohle entstanden sei,

das zweite fasst in einem anderen Falle das Endurtheil

dahin zusammen, dass Bauchbrüche in der Regel all-

mälig entstehen, ebenso bei dem vorliegenden Fall, bei

dem der Bruch nicht durch einmaliges Heben einer

grossen Last entstanden sei. Das dritte Obergutachten

betrifft einen Fall, bei dem der Bruch nicht durch die

Arbeit herbeigeführt wurde, wohl aber der Zustand,

durch welchen eine Schädigung der Leistungsfähigkeit

von etwa 33Vi pCt. eingetreten ist.

Pttrbringer (46) macht darauf aufmerksam, dass

die nach einem Trauma auf das Abdomen entstehenden

entzündlichen Processc in Bauchorganen, die mit einem

serösen Ueberzug versehen sind, zu Verwachsungen und

Verklebungen mit benachbarten Organen führen können

und die Ausbreitung dieser fibrösen Verlöthungen in

vielen Fällen in keinem Verhältniss steht zu der Inten-

sität suhjectiver Beschwerden, zu welchen sie Aulass

geben.

III. Verletzungen und innere Krankheiten.

1) Gockel, M., Leber die traumatische Entstehung

des Carcinoms mit besonderer Berücksichtigung des In-

testinaltractus. Arch. f. Vcrdauungst. II. 4. S. 460.

— 2) Berger, Trauma und Carcinom. Viertelj. für

ger. Med. 3. F. Bd. XIV. 1. S. 62. — 3) Boas,
J., Die Bedeutung von Traumen für die Kntwickelung

von Intestinalcareiiiomen mit besond. Berücksichtigung

der Unfallversicherung. Discussion. Deustchc med.

Wochenschr. XXII I. 31. — 4) Schönborn. Trau-

matische Entstehung eines Magenkrebses. Amtl. Nachr.

des R V. Amtes. XIII. No. 6. S. 335. — 5) Sick,
L'., Melanosarcom, eutst. auf traumatischem Wege. Aus
d. Allg. Krankenh. zu Hamburg. Aerztl. Sachverst.

Ztg. III. 15. S. 294. — 6) Köhler. J.. Beiträge

zur Begutachtung des Zusammenhangs zwischen Trauma
und Lungentuberculose. Viertelj. f. ger. Med. 3 F.

Bd. XIV. 1. S. 87.' — 7) Schräder, Ein Fall von

traumatischer Lungentuberculose. Berl. klin. Wochen-

schrift. XXXIV. 46. S. 1001. — 8) Bergmann.
Trauma und Tubereulose. Aerztl. Sachverst. Ztg. III.

19. S. 384. - 9) Herrmann. Studien über Leukä-

mie unter besonderer Berücksichtigung ihrer trauma-

tischen Entstehung. Wissensch. Mitthcil. des Institutes

zur Behandig. von l'nfallverlctzten in Breslau. — 10)

Reinert, Ucber den Ein Aus.« von Trauma auf die Ent-

stehung infectiöser Lungen-, Herz.- und Pleuraerkran-
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kungen. Fcstschr. des Stuttgarter ärztl. Vereins. —
11) Thicm, C, Hirn- und Lungenblutungen in ihren

Beziehungen zu Ueberanstrengungen. Monatsschr. für

Unfallkr. IV. 9. S. 271. — 12) Japha, Zur Ca-

suistik der traumatischen Lungenentzündung. Aerztl.

Sachverst. Ztg. I1L 11. S. 273. — 18) Kornfeld,
H., Traumatische Rippenfellentzündung. Ebendas. 17.

S. 339. — 14) Sturdza, De la pleuresie traumatique.

These de Paris. — 15) Herbert, E., Pathogenie des

pleuresies traumatiques non purulentes. These de Paris.—
16) Kast, Gutachten betr. einen durch starke An-
strengung des Herzens verursachten Todesfall. Amtl.
Nachrichten der R. V. Amtes. XIII. 8. S. 385. —
17) Litten, lieber Endocarditis traumatica. — 18)

Albu, A., Uebcr die Beeinflussung chronischer Herz-

und Nierenleiden durch Unfallscrcignissc. Arch. f. Un-
fallhlk. II. 1. — 19) Fürbringcr, Ueber den ur-

sächlichen Zusammenhang eines Herzfehlers mit einem
Sturz vom Gerüst. Amtl. Nachr. der R. V. Amtes.

XIII. 11. S. 521. — 20) fiuder, Aortenklappcnin-

sufficienz nach einer schweren Körpererschütterung.

Aerztl. Sachverst. Ztg. III. S. 361. — 21) Dufour,
Chr., Des insufficiences aortiques d'origine traumatique.

These de Paris. — 22) Böhm, Fall von traumatisch.

Thrombose der unteren Hohlvene. Münch, medicin.

Wochenschr. XLIV. — 23) Kantorowitz, Ch., Ueb.
Herzkrankheiten infolge von Trauma, lnaug. Disscrt.

Berlin. — 24) Kaschkc, Ueber den Zusammenhang
zwischen Traumen und Erkrankungen der pareuehymat.
l iiterlcibsorganc. Inaug.-Diss. Berlin.— 25) Corniilon,
Einfluss des Trauma auf das Auftreten der Gicht.

Progrcs med. V. 1. — 26) Weber, Ad., Stciubildung

in beiden Nieren nach Sturz auf den Rücken. Münch,
med. Wochenschr. XLIV. 12. — 27) Köhl, 0., Die

Schädigungen der Frauen durch gewerbliche Arbeit mit

bes. Berücksichtigung der Wöchnerinnen. Fricdreich's

Blatter. 48. Jahrg. 5. H. S. 321-376. (cf. Gewerbe-
krankheiten.) — 28) Thiem, C, Gvnäkologischc Un-
fallfolgen. Mon. Sehr. f. Unfallkr. IV. 10. S. 304.
— 29) Stern, R., Trauma als Krankheitsursache.

Ergebnisse der Allg. Pathol. und Pathol. Anatomie.
III. Jahrg.

Gockel (1) kommt nach kritischer Durchsicht der

Literatur und Beobachtung 7 Kranker mit Magen-, 1

mit Ocsophaguskrcbs, zu der Ueberzcugung. dass Ge-

walteinwirkungen und örtliche Reize von aussen oder

von innen her eine Rolle bei der Entstehung der Krebse

spielen können. Krebs entsteht, wenn das Trauma ein

bereits zur Krebsentartung geneigtes Organ trifft oder

wenn das erste Trauma eine solche Neigung schafft, die

dann weitere Reize mehr und mehr verstärken. Will

man die Krcbsentwickelung auf eine einmalige Gewalt-

cinwirkung zurückführen, so dürfen beide Dinge zeit-

lich nicht zu nahe auciuandcrliegcn.

Berger (!) gelangt nach Durchsicht der Autoren-

Ansichten zu den Schlusssätzen, dass die eigentliche

Ursache des Carcinoma dunkel, das Trauraa mit ein

prädisponirendes Moment zur Elitwickelung ist, sei es,

dass dasselbe die Anlage zur Entwicklung bringt oder

den Ort bestimmt. Die dagegen erhobenen Einwände

(Seltenheit der Beobachtung sofort nach Einwirkung des

Trauma, das negative Resultat der Experimente, der

geringe Werth der subjectiven Angaben des Kranken)

sind nicht stichhaltig. Das Trauma muss weniger ein

einmaliges heftiges, als vielmehr ein wiederholtes sein,

Contusionen etc., welche Blutergüsse erzeugen und die

Ernährungsverhältnisse ändern. Zu berücksichtigen ist

^LLKRAXKHEITEK.

nicht nur der rein ursächliche, sondern auch der die

Entwickclung fördernde Einfluss.

Nach Boas (3) können Carcinome traumatischen

Ursprungs sein, das Wachsthum eines latenten C. kann

durch ein Trauma beschleunigt werden. Als äussersU-

Grenze zwischen dem Trauma und dem Auftreten des

Carcinoms sind 4—5 Jahre anzunehmen, als untere

>/j Jahr. Bei vorhergehendem latenten oder in der Eot-

Wickelung begriffenem Carcinom ist die Entschädigung

nach Maassgabe für die Differenz zwischen der wahr-

scheinlichen Lebensdauer und der durch Trauma ver-

kürzten zu berechnen. Discussion.

Schönborn (4) begutachtet: ein thatsächlicher

Anhalt dafür, dass Verletzungen und Contusionen das

zum Tode führende Krebslcidcn unmittelbar veranlasst

haben, besteht nicht, weil die Grundursache für die

Entwickelung des Krebses nicht in einem Trauma ge-

sehen werden darf. Der durch den Unfall bedingte

Kräfteverfall ist keine Vorbedingung für die organische

Eut-stehung des zum Tode führenden Krcbslcidens, weil

durch einen Kräfteverfall an sich ein Krebsleiden nicht

entsteht. Es muss aber mit einem hohen Grade von

Wahrscheinlichkeit angenommen werden, dass ein viel

directerer, unmittelbarer, ersichtlicher Zusammenhang

zwischen dem Unfall und dem Krebslcidcn besteht, in-

dem sich dasselbe höchst wahrscheinlich nicht entwickelt

hätte, wenn nicht die Magenschleimhaut, sei es durch

Zerreissungen infolge der Contusion, sei es durch trau-

matische Neurose, die eine unmittelbare Folge der Ver-

letzung darstellt, in einen Zustand der chronischen

Reizung versetzt wurden wäre. Der Grad der Wahr-

scheinlichkeit des mittelbaren Zusammenhangs ist zahlen-

mässig nicht auszudrücken, ist aber jedenfalls ein sehr

hoher.

Im Falle Sick 's (5) handelte es sich um eine

durch Verbrennung gesetzte entzündete granulireude

Wunde, welche durch Quetschung noch weiter gereut

wurde. Auf diesem Boden entstand rasch ein loeales,

melanotisches Sarcom, das relativ schnell, trotz aus-

giebiger operativer Beseitigung, zu localcn und allge-

meinen Recidiven und kaum zehn Monate nach Ein-

wirkung des Traumas zum Tode führte. Rente be-

willigt.

Köhler (6) berichtet über zwei Fälle, in denen

die Urtheile darüber, ob ein Unfall oder nur die übliche

massige Anstrengung im täglichen Berufe die Ver-

schlimmerung eines bestehenden Lungenlcidens herbei-

geführt, sehr verschieden sein können. Einfache Er-

schütterungen sind hinreichend zur Auslösung einer

Lungentuberculose.

Nach Schräder (7) muss der Sitz des Leidens der

Stelle der Verletzung entsprechen, der Kranke gleich

nach dem Unfälle in die Behandlung gekommen sein

und der sichere Nachweis einer Tuberculose nach einem

Zeiträume erfolgen, der mit sonstigen Erfahrungen über

die Entwickelungszeit nicht im Widerspruche stehe

Nach der Begutachtung Bergmann 's (8) wurde

einem Maurer, dem ein Balken auf die linke Brustseite

fiel, mit nachfolgender Pleuritis etc., die Rente für voll-
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ständige Erwerbsunfähigkeit von der Berufsgenossenschaft

zugebilligt

Unter eingehender Berücksichtigung der Literatur

und 3 selbstbeobachteter Falle kommt Neu mann (9)

zu dem Schluss, dass Leukämie nach directeu Schädi-

gungen der Milz und Milzgegend, nach allmeinen kör-

perlichen Erschütterungen, nach Traumen der Knochen

entstehen kann. Anfangs wird manchmal das Bild

einer traumatischen Neurose vorgetäuscht.

Thicin (11) führt gutachtlich aus, dass näher be-

zeichnete Arbeiten keine ungewöhnlich anstrengende,

einen Schlanganfall besonders begünstigende seien, zumal

der Schlaganlall erst 1
2 Stunde nach Beendigung dieser

Arbeiten eingetreten, zwischen diesem ersten und dem

zweiten, welcher 1» 2 Monate später erfolgte, sei mit

hoher Wahrscheinlichkeit ein ursächlicher Zusammen-

hang anzunehmen. Im zweiten Falle erklärt Verf., dass

die schon vor dem Unfall vorhanden gewesene Veran-

lagung (Arteriosklerose) zu Einrissen der Gefässe über-

haupt und der Lungengefässe im Besonderen, also die

Neigung zu Lungeublutungen durch den Unfall erhöht

worden sei, dass daher der Unfallverletzte sich vor

Anstrengungen zu hüten habe. Die Erwerbsbeschrän-

kung wird vorläufig auf 33 Vs pCt. geschätzt.

.1 ap ha (12) berichtet über 6 Fälle von Verknüpfung

einer Lungenentzündung mit einem Trauma aus der

inneren Abtheilung der städtischen Krankenhauses am
Urban in Berlin und kommt zu dem Schluss. dass man

Erkältung und Trauma, namentlich wenn sie sich ver-

einigen, wie beim Sturz ins Wasser, nicht unter den

Gelegenheitsursachcn der Pneumonie einfach streichen

könne und dass man dies im Gutachten immer berück-

sichtigen müsse.

Kornfeld (13) hat bei 235 in den Jahren 1885

bis 1895 in der Greifswaldcr Klinik beobachteten Fällen

von Pleuritis 15 mal Trauma als Ursache angegeben

gefunden.

Nach Sturdza (14) entwickelt sich Pleuritis nicht

vor dem 4. Tage nach dem Unfälle, Lungeneongestionen

oder Pneumonien sind dabei nicht selten, der seröse

Erguss ist oft nicht reichlich, auch häutig auf der nicht

verletzten Seite vorhandeu, Verlauf im Allgemeinen

rasch, Ausgang günstig.

Herbert (15) nimmt mit Chauffard an. dass die

traumatische seröse Pleuritis eine Manifestation der

Tubcrculose sei; sie heilt relativ leicht, wie auch Tuber-

culose der anderen serösen Häute. Gewöhnlich setzt

das Trauma einen schnell entstehenden, schnell resor-

birten Hämothorax.

Kast (IG) nimmt als feststehend an, dass eine

näher beschriebene Betriebsarbeit den Tod eines Herz-

krauken herheigeführt hat, in dem Sinne, dass die da-

durch bedingte Anstrengung des Herzens die vollkom-

mene Ermüdung, Dehnung und schliessliche Lähmung

des vorher dauernd überanstrengten Herzmuskels bei

dem chronisch herzkranken Manne zu Wege gebracht

hat. Die Scction hatte ergeben Verkalkung und Er-

weiterung der Aorta mit Verdickung und Schlussunfäbig-

keit ihrer Klappen, Massenzunahme der linken und Er-

weiterung beider Herzventrikel. Blutüberfüllung des

Gehirns.

Litten (17) kommt nach Schilderung einiger beob-

achteter Fälle zu dem Schluss, dass keine äusserlich

sichtbare Verletzung bei traumatischer Endocarditis vor-

handen zu sein braucht; diese führt in den meisten

Fällen zu einem chronischen Herzfehler, kann in ganz

einzelnen Fällen zur Heilung übergehen, unter Um-
ständen einen iufectiösen Character annehmen. Zu-

weilen entsteht eine Abreissung der Herzklappen durch

ein Trauma. Bei der Begutachtung ist es gleichgültig,

ob die Klappen vorher gesund oder krank waren, ob

ein eomplicirter Herzfehler vorher bestanden oder nicht,

wenn eine volle Arbeitsunfähigkeit vorhanden war.

Discussion.

Albu (18) führt aus, dass bei Herzkranken die

Ursache für ihr subjectives und objectives Befinden fast

stets in bestimmten, eruirbaren äusseren Umständen

liege; traumatische Veranlassungen können eine plötz-

liche schlimme Wendung im Verlaufe herbeiführen.

Beispiele von einander widersprechenden Gutachten,

insbes. Darstellung der Ansichten, die bezüglich der

idiopathischen Herzhypertrophie und ihrem Verhältniss

zum Unfall bestehen. Es wäre Unrecht, angesichts der

Verschlimmerung bestehender Herz- und Nierenleiden

durch ein Trauma die Entschädigungsansprüche der

Betroffenen mit Rücksicht darauf abzuweisen, weil sie

schon früher krank waren. Andererseits kann ihnen

nicht die volle Entschädigung zugesprochen werden.

Fürbringer (19): Ein Maurergcsell war mit

Steinen und Geröll aus der Höhe des zweiten Stock-

werks in Folge des Zusammenbruchs des Gerüsts ge-

stürzt. Das Herzleiden charakterisirte sieh V4 Jahr nach

dem Unfall als eine Combination von Schlussunfahig-

keit der Aorten- und der sog. Mitralklappen in Ver-

bindung mit eiuer Verengerung der letzteren. Ver-

letzungen können nicht eine Entzündung der Mitral-

klappen — die nothwendige Voraussetzung einer mit

Verengerung einhergehetiden Scblussunfältigkcit — her-

beiführen. Der Mitral-Aortenfehler ist zusammengehörig

und nicht aus zwei ganz verschiedenen Ursachen abzu-

leiten, obwohl die Möglichkeit einer traumatischen Ent-

stehung eines Aortenfehlers in Folge von Zerreissung

der Aortenklappen zugegeben ist. Der zwar nicht

herzgesunde, aber beschwerdefreie und arbeitsfähige

Mann hat wahrscheinlich von seinem Unfall eine wesent-

liche Verschlimmerung seines Herzleidens davongetragen.

Der Unfall und die fieberhafte Erkrankung theilcn sich

in die Einbusse an Arbeitsfähigkeit. Gewährung der

Vollrente.

Guder (20) nimmt in einem ausfuhrlich beschrie-

benen Fall an, dass die ausgesprochene Schlussunfähig-

keit der Aortenklappen durch Zerreissung einer Aorten-

klappe in Folge des Unfalles entstanden sei.

Dufour (21) bringt Beobachtungen aus der Lite-

ratur und fügt eine eigene hinzu; berichtet ferner über

4 Experimente an Hunden, denen er durch Schläge mit

dem Hammer auf die Brust Zerreissungen an den Aorten-

klappen beibrachte.

Böhm (22): Geringfügiges Trauma, bestehend in
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einer Zerrung der Muskeln an der Beugeseite des

rechten Oberschenkels und einem ßluterguss in die-

selben, darauf Thrombose wohl einiger kleinen Venen,

welche sich in die V. cruralis fortsetzt, ferner aufwärts

in die V. iliaca und cava inf., steigt von hier aus auf

der linken Seite in gleicher Ausdehnung herab, Embolie

der Lungengefässe, Tod. Zahlung der vollen Ver-

Kantorowitz (23) giebt eine kurze historische

Entwickcluug der Ansichten über die traumatische Ent-

stehung, stellt sodann das vorhandene zerstreute

Material statistisch und kritisch dar und theilt 3 in der

k. Universität»- Poliklinik (Senator) beobachtete Fälle

mit. Wcichthcile und Knochen waren in sämmtlichen

Fällen unverletzt. Die Fälle betrafen: reine Peri-

carditis 10, reine Myocarditis 4, Pericarditis complicirt

mit Myocarditis 6. Endo-, Myo- und Pericarditis 4,

reine Endocarditis acuta 8, Endocarditis chronica 2,

Mitralinsuflicienz 5, Mitralstenose 3, Aorteninsufficiena

12, Ruptur der Klappen 8, Pulmonalinsufficienz 1,

Pulmonalstenose 1, Hcrnia cordis 1, Disloeatio cordis

ad latus dextrum 1. Aneurysma 2, gemischte Fälle mit

nicht genau angegebener Diagnose 5.

Kasch ke (24) betrachtet mehr die Fälle, in

welchen sich die Erkrankung in Folge eines Traumas

allmälig und unbeobachtet entwickelt hat, so dass sie

erst nach gewissenhafter Erwägung als eine trauma-

tische angesprochen werden kann. Die näheren Ver-

hältnisse werden kurz besprochen bei Leber- und Gallen-

blase-, Nieren-, Milz- und Bauchspeicheldrüse-Erkran-

kungen; die Literatur ist nicht genau angegeben.

Nach Co rn i 1 lo n (25) beobachtet man nicht selten

Anfälle von (licht in Folge einer äusseren Gewalt-

einwirkung hei prädisponirten Individuen ; die Kranken

würden ohne das Trauma lange Zeit, vielleicht für

immer frei von Anfällen geblieben sein. Mittheilung von

3 Fällen.

Weber (26) erklärt die Steinbildung entstanden

durch Blutextravasatc und Entzündungen beider Nieren,

welche durch die bewirkte Quetschung hervorgerufen

seien, um diese Herde haben sich dann die Harnsalzc

niedergeschlagen. Die Küekenmarksläsion habe in

keinem Zusammenhange mit der Nephrolithiasis ge-

standen. Zusammenhang zwischen Unfall und Stein-

bildung bezw. Tod wurde anerkannt

Thiem (28) bespricht die Lage- und Haltung»-

Veränderungen der Gebärmutter, die Verletzungen des

Dammes und der Scheide, die Verletzungen der inneren

Geschlechtsthcile unter Mittheilung vieler Fälle aus der

Literatur; es folgen 11 Beispiele eigener Beobachtung.

Die traumatische Entstehung der Geschwülste des Eier-

stockes, der Gebärmutter, besonders auch die des

Krebses wird geleugnet, ebenso der Einfluss eines ein-

maligen Traumas oder einer einmaligen Uebcranstren-

gung auf das Entstehen der Retro- und Antefleiion,

sowie Anteversion des Uterus.

Stern (29) fasst die neueren Ergebnisse auf dem
bezeichneten Gebiete, soweit sie allgemein patholo-

gisches Interesse haben, kurz zusammen und bespricht

die auf diesem Gebiete während der letzten Jahre er-

zielten Fortschritte betreffend Krankheiten innerer Or-

gane.

IV. Erkrankungen des Nervensystems
nach Unfällen.

1) Stolpcr, P., Die Geistesstörungen in Folge

von Kopfverletzungen. Vicrteljahrsschr. für ger. Med.

3. F. XIII. 1. S. 130; 2. S. 325. — 2) Leppmann,
Lähmungsirresein und Verletzungen in gutachtlicher

Beziehung. Aerztl. Sachv. Zeitg. III. 17. S. 333. —
3) Buol, F. und R. Paulus, Meuingitis tuberculosa

nach Kopftrauma. Schweizer Correspbl. No. 23. —
4) Michel, E., Ein Beitrag zur Frage der sogenannten

traumatischen Spätapoplexie. Wien. klin. Wochenschr.
No. 35. — 5) Kutschcra, Ad. v., Paranoia nach

Kopfverletzung. Aerztl. Sachv. Ztg. III. 15. S. 293.

— 6) Thiem, C, Hirnblutung in ihren Beziehungen

zu Uebcranstrengungen. Monatsscbr. f. Unfallhlk. III.

9. 271. cf. III. No. 28. — 7) Buch, C, Ueber die

giin*tige Beeinflussung bestehender Geisteskrankheit

durch Trauma. Inaug.-Diss. Strassburg. — 8) Frost,
Trauma and sun-stroke as causes of insanity. State

Hospitals-Bulletin. — 9) Mies, Zwei Falle von Syringo-

myelie nach Eindringen eines Zinksplittcrs in den

rechten Daumen. München, med. Wochenschr. XLIII.

19. — 10) Kienböck, R.. Arthropathie des linkeu

Ellenbogtngcleuks in Folge von Syringoroyelic nach

Trauma. Wien. med. Presse. — 11) Wich mann, R.,

Zur Aetiologic der Syringomvelie. Monatsschr. für

Unfallhlk. IV. 6. S. 170. — 12) Lehmann, R..

Zwei Fälle von Syringoinyclie mit ausgeprägter Arthro-

pathie. Ebendas. S. 175. — 13) Hahn, Leber eine

seltene Localisation einer Arthropathie mit Syringo-

myelie. Wiener klin. Wochenschr. No. 27. — 141

Huismans, L., Ein Fall von Syringomyelie nach

Trauma. Dtsch. med. Wochenschr. XXIII. " 8. S. 122.

— 15) Müller. L. IL, Ein Fall von traumatischer

Syringomyelie. Monatsschr. f. Unfallhlk. IV. 1. S. 16.

— 16) Eulenburg, A., Beiträge zur neuropathologi-

schen Casuistik. Dtsch. med. Wochenschr. XXIL 19.

— 17) Brasch, M., Syringomyelie und Trauma. Aerztl.

Sachveiyt. Ztg. III. 4. S. 65. — 18) Hagemann,
Beitrag zur Syringomyelie. Württbg. Correspbl. No. 24.

— 19) Stein, Alb. E., Syringomyelie mit totaler Hemi-

anästhejiie nach peripherem Trauma. D. Arch. f. klin.

Med. Bd. 60. IL 1. — 20) Bawli, J., Syringomyelie

und Trauma. Inaug.-Diss. Königsberg. — 21) Li-

mann, Complicationen der Syringomyelie mit hysteri-

schen, epileptischen und psychischen Anomalien. Diss.

Strassburg. — 22) Schultz«, Die Pathogenese der

Syringomyelie mit besonderer Berücksichtigung ihrer

Beziehungen zum Trauma. Berlin, klin. Wochenschr
No. 39. 40. — 23) Mendel, E.. Tabes und multiple

Sclerose in ihren Beziehungen zum Trauma. Deutsche

med. Wochenschr. XXIII. 7. — 24) Goldberg.
Ludw., Die traumatische Tabes dorsalis vom Stand-

punkte des Sachverständigen. Aerztl. Sachverst. Ztg.

No. 24. — 25) Lammers, R., Tabea dorsalis trau-

matica. Centralbl. f. inn. Med. No. 30. — 26) Blum-
reich. L. u. M. Jacoby, Zur Actiologie der multiplen

Sclerose. Dtsch. med. Wochenschr. XXIII. 28. —
27) Minor, Klinische und anatomische Untersuchungen
über traumatische von centraler Hämatomyelic und

centraler Höhlenbildung gefolgte Affectionen des Rücken-
marks. XII. Intern, med. Congrcss in Moskau. (Nicht

geeignet zum Auszug.) — 28) Buck, B. de, Un cx*

d'atrophie musculairc progressive d'origine traumatique

prisc pour une hcmatomyelie spontanee. Journ. de

ncurol. et d'hypnot. 2. p. 202. — 29) Heuser, E.,

Myelitis cerviealis post trauma. Inaug.-Diss. München
— 80) Erb, Zur Lehre von den Unfallscrkrankungen

des Rückenmarks. Ueber Poliomyelitis anterior chro-
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nica nach Trauma. Ztschr. f. Ncrvouh. 11. Bd. 1. u.

2. Heft. — 31) Mouser, lieber Neuritis uach Knpf-

vcrletzungcn. Inaug.-Diss. Jena, — 32) Jolly, F.,

L'eber Unfallverlctzung und Muskclatrophie nebst Be-

merkungen über die Unfallgesetzgebung. Berlin, klin.

Wochenschr. XXXIV. 12. S. 241. — 83) Schanz,
A., Zur Casuistik der Meningocele spuria traumatica

ipioalis. Monatsschr. f. L'nfallhlk. IV. 2. S. 37. —
34) Sänger, A., L'eber organische Nervenerkrankungen

nach Unfall. Vers, deutscher Naturf. und Aerzte zu

Braunsehweig. — 35) Adarakicwicz, Pscudoneurosis

traumatica und deren forensische Beurthciluug. Ztschr.

f. klin. Med. XXXI. 36) Rosenthal, IL, Zur

Chararteristik einiger „objectiver
- Symptome bei den

sogenanntcu traumatischen Neurosen. Monatsschr. für

l'nfallhlk. IV. 8. S. 233. — 37) Loewcntbal, S.,

L'eber den diagnostischen Werth einiger Symptome bei

Neurosen. Vers, deutseh. Naturf. u. Aerzte in Braun-

schweig. — 38) ohergutachten der medic. Facultät der

Universität Berlin, betreffend die traumatische Neurose.

AmtL Nachrichten des Reichsversicherungsamts. XIII.

No. 10. S. 174. — 3») Dietz, C, Traumatische

Neurose, Uebergang in Dementia paralytica. Festschr.

d. Stuttg. ärztl. Vereins. — 40) Jolly, Ueber Tremor

bei traumatischer Hysterie. Berl. klin. Wochenschr.

XXXIII. 52. — 41) Sachs, Leber Bewegungsbehinde-

rungen und psychisch bedingte Lähmungen ohne ana-

tomische Grundlage. Wissensch. Mittheil, des Instituts

zur Behandlung von Unfallverletzten in Breslau. —
42) Ouuf, B., Ueber pseudospastische Parese mit

Tremor nach Trauma. Ungar, med. Presse. IL 39.

— 43) Plessmann, Ed., Drei Falle von traumatisch-

hysterischer Monoplegie. Inaug.-Diss. München. —
44) Arndt, Zur Differentialdiagnose der traumatischen

Neurose. Zeitschr. f. Nervenheilk. IX. 341. — 45)

Budde, U., Zur Casuistik der Nervenerkrankungen

nach Unfall. Inaug.-Diss. (Zum Auszug nicht geeignet.)

— 40) Richer, P. et A. Souques, Uu cas de con-

tracture hystcro-traumatique des muscles du tronc.

Nouv. Iconogr. de la Salp. X. 2. p. 109. — 47)

Herzog, B., Zur Lehre von der professionellen Lähmung
(Arbcitsparese). Ztschr. f. pract. Aerzte. V. 3. S. 95.

— 48) Eulenburg, A., Eine seltene Form localisirten

klonischen Krampfes. Simulation, Unfallneurosc oder

hysterische Schreckucurose. Dtsch. med. Wochenschr.

XXIII. 1. — 49) Bailey, Simulation of uervous dis-

ordres following accidents. Reprinted from the railway

surgeon. Febr. 9. — 50) Schütte, E., Ein Fall von

Paramvoclouus multiplex bei einem Unfallkranken.

NeuroL Centralbl. XVI. 1. — 51) Hitzig, E., Ueber

einen durch Strabismus und andere Augensymptome
ausgezeichneten Fall von Hysterie. Berl. klin. Wochschr.

XXXIV. 7. S. 133. - 52) Strümpell, A v., Leber

hysterische Hämoptoe, insbesondere bei Unfallkranken.

Monatsschr. f. Unfallhlk. IV. 1. — 58) Schilling.

Unfallpsychose. Ztschr. f. Medic. Beamte. X. 4. S. 128.

— 54) Herrmann, W.. Beiträge zur Lehre der uach

Unfällen auftretenden nervösen und psychischen Stö-

rungen. Inaug.-Diss. Göttingen. — 55) Strümpell,
A. v., Ueber einen Fall von retrograder Amnesie nach

traumatischer Epilepsie. Ztschr. f. Nervcnhlk. VIII. 1.

— 56) Braatz, G., Ueber Verlauf dreier Fülle von

traumatischer Psychose. Inaug.-Diss. Berlin. — 57)

Hcldembergh, C, Des topalgies professionelles. De

la talalgie. De sa pathogenie et de son traitement.

Belg. med. 111. 51.

Nach S toi per (1) können Kopfverletzungen bei

Erwachsenen die verschiedensten Erkrankungen des

Seelenorgans zur Folge haben, welche aber auch in

ihren späteren Stadien fast stets das Symptom der

Schwäche zeigen. Der Procentsatz, in welchem das

der Fall ist, ist nicht hoch. Auef, ist die ursächliche

Bedeutung des Traumas oft nicht rein, Prädisposition

und andere Momente spielen oft eine Rolle mit. Des-

gleichen kann durch das Trauma nur die Disposition

zu einer späteren Geisteskrankheit geschaffen werde».

Die Zeit, innerhalb welcher Kopfverletzungen Geistes-

krankheit zur Folge haben können, ist sehr verschieden.

Bei langen Zeiträumen wird zur Annahme des ursäch-

lichen Zusammenhanges der Nachweis von auffallenden

Symptomen auch in der Zwischenzeit nothwendig sein.

Die Section in solchen Fällen liefert wenig Ausbeute.

Auch können Tumoren nach Verletzung des Schädels

entstehen, die im weiteren Verlauf Geistesstörung zur

Folge haben. Ferner sind Fälle beobachtet, wo in

Folge Reizung peripherer Nerven in der Narbe reflecto-

rische Geistesstörung entstand; doch dürfteu dem vor-

her wirklich gesunde Menschen selten unterliegen. Am
häufigsten sind Seelenstörung mit Epilepsie und Hystero-

epilcpsio.

Im ersten Falle Leppmann's (2) wird die Mög-

lichkeit eines wesentlichen Einflusses des Unfalles auf

den Verlauf des genannten Leidens von der Hand ge-

wiesen, im zweiten Falle wird ein ursächlicher Zu-

sammenhang von Verletzung und Paralyse angenommen,

während dies im dritten Falle nur mit einem gewissen

Grade von Wahrscheinlichkeit geschieht. Im vierten

Falle hat der Unfall den geistigen Verfall wesentlich

beschleunigt.

Der Fall (3) betraf einen kräftigen Mann von

28 Jahren, der l'/i Jahre nach einer Erkrankung an

rechtsseitiger Pleuritis und Spitzencatarrh gesund war,

durch Fall in 1 m tieleu Strassengraben eine ganz un-

bedeutende Kopfverletzung erlitt. Unmittelbar darauf

Kopfschmerzen, Aphasie, Pulsverlangsamung, schliesslich

Bewusstlosigkeit, Tod nach 21 Tagen. Tuberculöse

Meningitis an der Convexität des Gehirns, im Centrum

des tuberculösen Herdes zwei Knochensplitter von

sugillirtcn Blutmassen umgeben, welche der Tabula

vitrea entstammten.

Michel (4). Ein mit einer Eisenstange auf die

vordere rechte Scheitelgegend Verletzter zeigte keine

nachweisbaren Erscheinungen von Gehirnerschütterung,

befand sich, von Kopfschmerzen abgesehen, noch 8 Tage

wohl, dann traten plötzlich Erbrechen und Schwindel

hinzu, Sehschwäche, Bewusstlosigkeit und einige Stunden

später der Tod. In beiden Hinterhauptslappeu fanden

sich ausgedehnte, mit geronnenem Blute erfüllte Höhlen

und in deren Umgebung in der Rindensubstanz ver-

einzelte, bis bohnengrosse, aus zahlreichen kleinen

Blutaustritten bestehende Stellen. Sämmtliehe Kammern

mit geronnenem Blute erfüllt, das Septum vontriculorum

vom Fornix abgerissen. Befund wird als Quetschung

mit nachträglicher Erweichung begutachtet, wie es sich

namentlich aus der kleinen Rindenquetschung in der

Nachbarschaft ergiebt, solcho haben zur traumatischen

Erweichung geführt, die alcoholische Atheromatose habe

dabei eine begünstigende Rolle gespielt.

v. Kutschera (5). Nach schwerer Contusion des

Stirn- und Nasenbeiues treten vasomotorische Störungen

bei einem ln-äftigen Manne auf, langdauernde Conjuncti-

vitis, Schwindel, Kopfschmerz, Ohnmachtsanfälle, Uebcr-
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empfindlichkeit der Augen, Neigung zu Congestionen.

zu rascher körperlicher und geistiger Ermüdung, Schlaf-

losigkeit, Angstgefühle, profuse Schweissausbrüche,

später concentrische Einengung des Gesichtsfeldes, Grün-

blindheit, Atonie des Magens. Diese Erscheinungen

vermitteln den lückenlosen Uebergang zu einer drei

Monat« nachher das erste Mal in Erscheinung tretenden

Paranoia.

Bach (7) schliesst nach Prüfung von 28 aus der

Literatur gesammelten Fallen, dass nicht nur leichtere

Psychosen, sondern ausser anderen chronischen Er-

krankungen auch die progressive Paralyse, sogar einige

Male in vorgerückterem Stadium, durch Trauma günstig

beoinflusst werden. Nur für Hysterie, welche durch

Trauma so oft erzeugt wird, licss sich kein Fall von

Heilung durch Trauma auffinden. Bei der Paralyse

spielte in den meisten Fällen die an die Verletzung

sich anschliessende Eiterung eine grosse Rolle. Die

Eiterung ist aber keineswegs der einzig wirkende Factor,

in manchen Fällen ist der physikalische, wie der fast

immer damit verbundene psychische Shock die einzige

Ursache der Genesung.

Nach Frost (8) verursachen Trauma und Sonnen-

stich selten Psychosen; unter 2297 Kranken war Trauma

als Ursache in 1,5)5 pCt. aller Fälle: in anderen ameri-

kanischen Hospitalen» in 1,87 pCt. Alle Formen traten

danach auf, von einer characteristischen traumatischen

Psychose darf man kaum reden. Belastung und Alco-

holismus prädisponiren und erschweren die Psychose;

10 Männer hatten nach dem Unfall Epilepsie, davon 4

nach Fracturen; alle Formen kommen vor, am häutig-

sten Blödsinn und epileptischer Blödsinn. Sonnenstich

fand sich genau ebenso oft als Ursache der Psychose,

wie Trauma, klinisch unterschieden sich die Fälle nicht

von denen nach Trauma.

Mies (9). Die örtlichen Erscheinungen waren nach

den Verletzungen in zwei Fällen auffallend heftig, nach

Jahren stellten sich allmälig die Zeichen der Syringo-

myelie ein. In der Literatur beziehen sich die Angaben

der Aetiologic meist auf Traumen (Fall, Stoss), wovon

der Rücken unmittelbar betroffen wurde; M. glaubt

ein besonderes Gewicht auch auf das Eindringen von

Zink in das Unterhautzellgewebe legen zu sollen. Bej

Zinkhüttenarbeitern treten nicht selten nervöse Stö-

rungen auf, welche mit dem Symptomencomplei der

Syringoinyclie die grösste Aehnlichkeit haben.

Nach Wich mann (11) können Verletzungen und

Erschütterungen, welche das Mark treffen, kleinere oder

grössere Herde von zerfallenem Gewebe, Blutungen in

der Marksubstanz, Trennung der Marksubstanz mil Spalt-

bildung veranlassen. Im Anschlussan solche traumatischen

Spaltbildungen im Mark können sich secundäre Gliosen

und damit wirkliche Syringomyelie herausbilden. Bei

jeder traumatisch bedingten Syringomyelie kann eine

primäre Bcanlaguug, ein embryonaler Tumor, vorhanden

sein. Drittens darf die Möglichkeit der Entstehung

einer Syringomyelie in Folge einer peripheren Ver-

letzung heute wohl nicht gänzlich von der Hand ge-

wiesen werden.

Lehmann (12) beschreibt in zwei Fällen die

Symptome der Morvnu'schen Abart der Syringomyelie,

zugleich sind die Erscheinungen der Arthropathie sehr

ausgeprägt, iu beiden Fällen wird eine Verschlimmerung

der wahrscheinlich schon vorhanden gewesenen Er-

krankung durch den Unfall angenommen.

Hahn (13) giebt zur Erwägung bei Entscheidungen,

dass bei Tabes in 76—80 pCt. der Fälle die Gelenk-

erkrankungen an den unteren Extremitäten, bei Syringo-

myelie in 80 pCt. der Fälle an den oberen Gliedmassen

auftreten. Eine wesentliche Stütze für die Diagnose

der Syringomyelie ist auch das Vorhandensein von

Verbrennungsnarben in der Nähe des erkrankten Gelenks.

Im beschriebenen Falle bestand bei einer 38jährigen

Frau neurotische Augiosklerose der oberen Extremitäten,

Knochenverdickungen an den Gelenkendeu der Knochen

des verletzten Ellenbogengelenks, Infractionen, Knorpel-

neubildungen und Sehnenverknöcherungen.

Im Falle Huisman's (14) traten bei einem voll-

kommen gesunden, hereditär nicht belasteten Manne in

Folge eines relativ unbedeutenden Unfalls auf: Muskel-

atrophic nach dem humeroscapularen Typus (Schle-

singer) mit stellenweiser Pseudohypertrophic, Kypho-

scoliose, erhebliche Veränderung des Schmerz- und

Temperatursinnes bei erhaltenem Tastsinn, Parese de-«

Dctrusor urinae, halbseitige Atrophie der Zunge, Ny-

stagmus, Fehlen des Patellarreflexcs ,
Arthropathien.

Verlust der Erwerbsfähigkeit 100 pCt.

Eulenburg (IG) bespricht zuerst einen Fall von

Syringomyelie nach peripherer Verletzung, Betriebsunfall.

Der Kranke hatte sich vor 10 Jahren eine Verletzung

des rechten Daumens zugezogeu, in die Wunde soll

darauf ein Zinkspahn gekommen sein, schwere Phleg

mone, 1 Jahr lange Behandlung. Im Anschlüsse daran

Muskelatrophie, zuerst an der verletzten Hand. Zur

Zeit typische Syringomyelie, die als Folge einer asceu-

direnden Neuritis mit Ausschluss einer Zinkvergiftung

angesehen wird. Diese Frage sei schwer zu entscheiden.

Brasch (17) giebt eine kurze Uebersicht der

Aetiologie und Pathogenese der Syringomyelie und be-

kämpft die Annahme der Entstehung auf dem Wege

der aufsteigenden Neuritis.

Stein (19) deutet einen Fall als Syringomyelie

mit vorwiegend einseitigen Symptomen, bei welchem im

Anscbluss an eine Fractur der linken Ulna, die mit

Pseudarthrosc und Callusbildung heilte, sensible und

trophische Störungen in diesem Arme sich entwickelten,

dann völlige Hemianästhesie der linken Seite, lallende

Sprache, Schiefstellung des liuken Bulbus, Anostnic

links; Verlust des Geschmacks auf beiden Seiten.

Atrophie der linken Zungenhälfte. Der Arm wird in

Humerus amputirt, der Nervus ulnaris findet sich im

Callas eingebettet und entzündet. Nach der Amputa-

tion erhebliche Besserung der Schmerzen und Parästbe-

sien, das Sprachvermögen wird besser, die Schiefstellung

des Bulbus verliert sich, das Allgemeinbefinden hebt

sich, neue Symptome treten nicht auf. In 91 aus der

Literatur zusammengestellten Unfällen konnte 16 mal.

in 17 pCt., ein Trauma als directe Ursache der Syriogo-

myelie nachgewiesen werden.

Bawli (20) stellt eine grosse Anzahl von Fällen
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NM der Literatur zusammen und giebt die Kranken-

geschichte und Sections- nebst microscopiseben Befund

eines Falles aus der chirurgischen Klinik.

Lim an (21) führt 15 Fälle vor, davon 1 selbst-

beobaebteten in der Fürstner'schen Klinik; neben Er-

scheinungen der Syringomyelie wurden geistige Störun-

gen, zuletzt in Form maniakalischcr Zustände beob-

achtet.

Schultze (22) erörtert sorgfältig die Pathogenese

der Syringomyelie auf Grund pathologisch-anatomischer

Erwägungen. Als prädisponirende Momente werden

ätiologisch angeborene Entwicklungshemmungen aufge-

stellt, ohne dieselben können central gelegene Gliome

und primäre Gliosen mit Höhlenbildung entstehen.

Häufig kommen als Ursachen der Syringomyelie die

Folgezustände traumatischer Einwirkungen, wie Blu-

tungen und namentlich Erweiterungen in Betracht; die

Annahme einer aufsteigenden Neuritis ist willkürlich

und entbehrt thatsächlicher Grundlagen.

Für Mendel (23) ist nicht nachgewiesen, dass ein

Trauma Tabes erzeugen kann; es ist wohl zu berück-

sichtigen, dass erfahrungsgemäss ein Trauma eine be-

stehende Tabes sehr verschlimmern kann, besonders

dann, wenn anhaltende Bettruhe, damit mangelnde Be-

wegung der Beine, Schmerzen, psychische Erregung

folgte. Vier beschriebene Fälle, wie andere in der

Literatur verzeichnete, scheinen im Gegensatz zu der

Tabes, mit Sicherheit darauf hinzuweisen, dass ein

Trauma multiple Sclerose erzeugen kann.

Goldberg (24) sah Tabes bei einer Frau, die

wenige Wochen vor dem Auftreten der ersten Symptome

von der Pferdebahn gefallen war. Aus der Analyse

von 36 Fällen aus der Literatur zieht Verf. den Schluss,

dass man eine traumatische Tabes in der Regel nur

diagnosticiren dürfe, wenn zwischen dem Trauma und

den ersten Krankheitssymptomen kein längerer Zeit-

raum als 5
4 Jahre liege.

Der Patient Lammers' (25) arbeitete bis zum Un-

fall: vor Ablauf eines Jahres nach letztcrem konnte die

Diagnose auf Grund des atactischen Ganges, der feh-

lenden Patellarreflexe, der rcflcctorischen Pupillenstarre,

der Pulsbeschleunigung und der Störungen von Seiten

des Ohres (solche kommen bei Tabes in 2—4 pCt. der

Fälle vor) siehergestellt werden, Symptome, die sich

theilweise unter den Augen des Arztes entwickelten

bei einem Manne, der bis zum Unfälle gearbeitet und

an Syphilis sicher nicht gelitten hatte.

Blumreich und Jacob y (2G) erörtern 29 Fälle

ätiologisch. In 5 Fällen schloss sieh die Krankheit un-

mittelbar an ein Trauma an, während vorher keinerlei

Symptome von Nervenerkrankungen vorhanden waren.

Im 6. Falle erfolgte die Verletzung infolge eines

Schwiudelanfalles auf einem Gerüste mit unmittelbarer

Folge der Krankheit. Im 7. Falle trateu die ersten

Symptome 4 Jahre nach dem Trauma auf. In 8 Fällen

wird ein innerer Zusammenhang nicht angenommen, da

keine dauernden Symptome nach dem Trauma bestanden.

Bei der Aufnahme der Anamnese sind auf Infeetionen,

I ntoxicationen und Traumen besonderes Gewicht zu

legen, ob sie die Krankheit direct verursacht, Disposi-

tion zu ihr geschaffen oder sie nur ausgelöst haben,

oder nur ein Zusammentreffen vorhanden ist.

Im Falle Buck's (28) fanden sich macroscopisch

keine Anzeigen für ein intramedullares Blutextravasat.

Der Kranke verspürte beim Heruntertragen einer

schweren Last plötzlich einen brennenden Schmerz im

Kücken, spec. auf der linken Seite über dem obersten

Lendenwirbel, der von einer Schwäche in den unteren

Extremitäten begleitet war. Trotz Schwächen und

Schmerzen arbeitete der Tischler noch weiter. 4 Wochen

nach dem Unfall stellteu sich schmerzhaft« Krämpfe in

den Beinen, sowie Parästhesie im linken Beine ein, zu

einer wirklichen Paraplegie kam es nicht. Linke

Lendengegend auf Druck sehr schmerzhaft, zeitweiliges

Ausstrahlen der Schmer/cu gürtelförmig um den Unter-

leib, keine Ataxie, kein Romberg. Die Ermüdung über-

kommt den Kranken plötzlich. Rumpfbeugen und

-strecken sehr mühsam. Haut- und Sehnenreflexe herab-

gesetzt, Plantarreflexe fehlen. Alle Muskeln der unte-

ren Extremitäten zeigen eine Zunahme der mechanischen

Erregbarkeit in sehr ausgesprochenen fibrillären Zuckun-

gen; electrische Untersuchung ergiebt sehr deutliche

Abnahme der directen und indirecten Contractilität

aller Muskeln des unteren Plexus. Keine Entartungs-

reaction, keine Gefäss- oder trophische Hautstörungen.

Leichte Loucocytose, allabendliche Temperaturerhöhung

bis zu 39° C, Tod an Erschöpfung.

Der eine Fall Erb's (30) betrifft eine chronischo

Pol. ant. lumbalis nach Fall auf das Gesäss, der zweite

eine P. ant. cervicalis nach Zerrung und Erschütterung

beider Arme und Schultern, welche beweisen, dass erst

einige Zeit nach einem Unfall, der zunächst keine er-

heblichen Folgen hatte, ein chronisch progressives

Leiden unter dem Bilde einer chronischen atrophischen

Spinallähmung entstehen kann. Dass von den durch

die Erschütterung gleichzeitig betroffenen spinalen

Nervenbahnen lediglich die motorischen Neurone einer

progressiven Erkrankung verfallen, wird dadurch erklärt,

dass gerade diese tiebilde zur Zeit des Unfalls in einem

Zustande geteigerter Thätigkcit sich befanden.

Meuser (31). Nach Verletzungen entwickelt sich

bisweilen eine Form von Neuritis, die anders verläuft

als die auf Nervendurchtrennung oder Nervenquetschung

folgende absteigende Degeneration. Diese Erkrankung

ist characterisirt durch ein Fortkriechen — sei es auf-

wärts oder abwärts — des Entzündungsprocesses im

Nerven. Diese Form soll sich am häufigsten an offene

inticirte Wunden anschliessen, sie soll jedoch auch auf-

treten können, ohne dass eine offene Wunde vorgelegen

hat. Prognose eine nicht gute. In allen Fällen traten

Zeichen einer Betheiligung auch derjenigen Nerven auf,

welche durch den Unfall nicht direct betroffen sein

konnten.

Jolly (32) giebt im Anschluss eines Falles von

schwerer Unfallverletzung mit Muskelatrophie, Zeichen

der Syringomyelie und Hämatomyelie etc. der Erwägung

Raum, dass die sogenannte traumatische Neurose keine

Krankheit sui generis sei. dass dieselbe nicht sowohl

hervorgerufen sei durch den Shock, sondern durch die

psychische Alteration, welche durch die Art der gc-
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schlichen Bestimmungen und des nach denselben üb-

lichen Verfahrens bei den Verletzten befördert wird

durch die in vielen Fällen eintretende fast endlose

Reihe sich wiederholender Untersuchungen, durch die

Unruhe über die Zukunft etc. Die Zahl der nervösen

Uufallkrankcu würde wesentlich vermindert werden,

wenn eine Capitalabfindung nicht auf die Fälle der

gan2 kleinen Rentenansprüche beschrankt, sondern auch

auf viel grössere Beträge ausgedehnt würde. Jeder

Unfallmeldung sei ein nach einem bestimmten Schema

auszufüllendes Attest des Arztes beizufügen, welcher

den Verletzten zuerst untersucht hat, bei der polizei-

lichen Feststellung hat ein ärztlicher Bericht über die

bis dahin beobachteten Krankheitsersceinungcn zu er-

folgen.

Schanz (33). 56 jähriger Flossknecht wird durch

einen den Abhang hcrabrollenden Stamm gegen die

rechte Schulter und gegen die Kreuzgegend getroffen,

niedergeworfen und fortgetragen. Luxation der rechten

Schulter verbunden mit einer Fractur des Humerus-

kopfes. Geschwulst über den letzten Lendenwirbeln,

als Zellgewebsblutung, später als Hydronephrose ge-

deutet, wird 7 Monate nach dem Unfall einer Probc-

punetion unterworfen. Diagnostisch wird erwogen, ob

ein cystisch degenerirtes Hämatom oder eine Meuingo-

cele p. tr. vorliegt.

Sänger (34) zieht zur Erklärung der posttrauma-

tischen Erkrankungen die Erschüttcrungsversuche von

Schmaus und von Bikeles, sowie die Untersuchungen

Rossoli mo's über multiple Sclerose und Gliose heran,

wonach sich später Necrosc und Necrobiose, sowie pro-

gressive Gliawucherung in Form von Gliose und Gliom

nach Trauma einstellen können. Vortr. berichtet über

eine Reihe einschlägiger Beobachtungen (Tabes, Syrin-

gomyelie, multiple Sclerose, Erweichung im obersten

Abschnitt des Rückenmarks). In 2 Fällen waren alte

Tabiker ohne Kenntniss von ihrem Leiden bis zum

Unfall; auch für solche Fälle fordert S. die Auszahlung

der Rente.

Adamkiewicz (35). Ein Advocat wurde auf der

Eisenbahn durch Zusammenfahren zweier Züge schlafend

zu Boden geschleudert ohne directen Einfluss auf sein

Betinden. In der folgenden Nacht unruhige Träume,

dann allgemeine Unruhe, Mattigkeit, Ohreusausen, Ab-

nahme des Hörvermögens; beim Lesen bei Licht sah er

statt der schwarzen rothe Buchstaben. Objectiv nur

doppelseitige concentrische Einschränkung des Gesichts-

feldes für Roth und Grün. Diagnose: traumatische Neu-

rose. 6 Jahre später hatte die Gesichtsfeldeiuschrän-

kung zugenorameu für Weiss, Blau, Roth und Grün,

Abnahme des Hörvermögens (vor dein Uufall Mittelohr-

catarrh). Der Kranke will nach einigen Minuten beim

Lesen graugrüne Flecken sehen, das Sehvermögen des

rechteu Auges verdunkle sich auf einige Minuten,

geistige Beschäftigung sei nicht möglich. Im l'rocess

gegen die Eiscnbahngescllschalt wurden die Klagen als

wissenschaftlich nicht denkbar angegeben. Klage ab-

wiesen. Wenige Monate darauf meldete sich der

Kranke als Abgeordneter zum Reichstage.

Rosenthal (36) untersuchte 51 Fälle von Neu-

rosen nach Unfällen auf das Bestehen der zwei Rumpf-

schen Symptome. Der Prüfung auf die sogenannte

traumatische Herzaffection konnten nur 3» Patienten

unterzogen werden, auf die traumatische Reaction wurde

stets der Musculus quadrieeps ausgewählt. Nur in

C Fällen fand eiue Pulsbeschlcunigung statt bei Druck

auf die druokschmerzhafte Stelle, der Versuch auf

traumatische Reaction fiel bei keinem von 49 Patienten

constant positiv aus. Aus dem negativen Ausfall dürfe

nicht Simulation gefolgert werden; betreffs des zweiten

Symptoms betont R. noch besonders das Vorkommen

bei nicht traumatischen Nervenleiden.

Im Anschlüsse an ein unter dem 5. Mai 1891 er-

stattetes Obergutachteu (38) wurden in einem Nach-

trage vom 6. Juli 1897 die literarischen Arbeiten über

das Thema zusammengestellt und die einzelnen Sym-

ptome besprochen. Es wird auf die nachtheiligen

Folgen der verzögerten Entscheidung in Betreff der

Rente hingewiesen.

Im Falle Dietz's (39) ist bemerkenswertb der

rein traumatische Character der Paralyse und die rasche

Entwicklung.

Sachs (41) führt Bewegungsinsufficienzen nach

Verletzungen zum Theil auf allgemeine, zum Theil auf

localisirte Hysterie zurück (localc hysteriforme Er-

scheinungen). Die Unterscheidung liegt sehr schwierig,

ob die Bewegungsstörung, namentlich in Form motori-

scher Schwäche, simulirt ist, oder ob sie eine psychi-

sche Lähmung darstellt, zumal andere Kriterien, wie

Veränderung der elastischen Erregbarkeit, fehlen und

die eventuell vorhandene anatomische Störung sich nur

schwer umgrenzen lässt. Bei sonst vorhandenen hyste-

rischen Zeichen ist die Diagnose entsprechend leichter.

Die Therapie ist nicht immer aussichtsvoll. Einige

einschlägige Fälle werden erörtert, sie sind nicht allzu

selten. Die Bezeichnung „traumatische Neurose*

möchte S. vermeiden, er befürwortet eine genauere

Classification.

Onuf (42). Ausführliche Schilderung des Krank-

heitsbildes und Vergleichung mit dem von Nonne und

Fürstner aufgestellten; es wird auf eine funetioneü'

Störung im Sinne einer Neurose zurückgeführt. Der

Verletzte war Alcoboliker und starker Raucher.

In den 2 Fällen Arndt's (44) bestand neben dem

dem Heere objectiver und subjectiver hysteroneurastbf-

D[scher Erscheinunpen eine motorische Schwäche der

linken und rechten unteren Extremität, combinirt mit

Abstumpfung resp. Aufhebung der Gefühlempfmduni:

aller Qualitäten in diesen Thcilcn. In dem einen

Falle ausserdem noch eine solche im rechten Trige-

minusgebiet und im andern eine solche in der rechten

Hinterhaupts- und Gesässgegend. Durch die Annahm';

von ein oder mehreren Herden im Rückenmark oder

Medulla oblongata seien die Erscheinungen nicht er

klärbar, also handle es sich um traumatische Neurose.

Richter und Souques (46V. 9 Monate narh

Sturz von der Treppe Schmerzen in der Gegend d?>

linken Schulterblattes: um diese zu vermeiden Vom
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überbeugen des Rumpfes, jeder Versuch sich gerade zu

halten, ruft ausser Schmerzen auch Beängstigung und

Dyspnoe hervor; Rücken-, Gesäss-, Bauchmuskeln in

tonischer Anspannung. Von einer Narbe unterhalb des

linken Schulterblattes spontanes Ausstrahlen der

Schmerzen, hystcrogener Punkt, durch dessen Be-

rührung und Druck Steigerung der Schmerzen, Athem-

noth und Angst bewirkt werden.

Herzog (47) bringt eine Anzahl vou Beobach-

tungen, bei denen es sich um echte Arbeitsparese im

Plexus brachialis in Folge von Neuritis durch Ueber-

anstreugung handelte. In vielen Fällen war das Ge-

biet der Axillaris besonders betheiligt. Viele der so-

genannten „echten* Beschäftigungsneurosen seien nur

Vorläufer der Arbeitsparesen.

Eulenburg (48): Ein Fall von klonischem Krampf

im linken Pectoralis major, der zu Adductionsbewc-

gungen des Armes führte. Die Stösse haben kaum

1 Secundc Dauer, während der Minute eine Frequenz

von 22 bis 26, bei starker Krreguug bis zu 40; sie

können so heftig werden, dass Hals, Kopf und rechte

Schulter in Mitleidenschaft gezogen werden. Im Schlafe

horten die Zuckungen nicht auf. Schmerzen in der

linken Schulter, Auästhesie des linken Armes. Der

l'nfall, Bruch des linken Unterschenkels, war vor

7 .fahren eingetreten, der Krampf bestand seit 5 Jahren

nach einer psychischen Erregung bei der Untersuchung

in einer medico-mechanischen Anstalt. Der Krampf ist

nicht simulirt, die Arbeitsfähigkeit sehr beeinträchtigt,

keine Folge des Unfalls, auch wenn er in der Unfall-

station, in die Fat. geschickt, eingetreten sei.

Bailey (4i>) bringt Mittheilungen, die beweisen,

dass die Simulation von Unfallfolgeu nach leichten

Eisenbahnunfällen in Amerika recht häufig ist.

Schütte (50): Das Krankbcitsbild entwickelte sich

erst im Laufe von Jahren nach einem Sturz, der ciue

Gehirnerschütterung im Gefolge hatte, und nach viel-

fachen, zum Theil in Krankenhäusern vorgenommenen

ärztlichen Untersuchungen. Vor 4 Jahren traten hyste-

rische Symptome in Vordergrund, es bestanden aber

schou weniger ausgeprägte Contractionen verschiedener

Muskeln, sowie fibrilläre Zuckungen. Ausführliche Be-

sprechung der betr. Literatur.

Im Falle Hitzig's (51) folgte einem leichten

Trauma starke psychische Erregung, dann Augenent-

zündung mit energischer Behandlung. Eintritt vou

L)oppeltsehen und beiderseitiger Ptosis. Später starke

psychische Erregung, Verwirrtheit, Selbstmordversuch.

Stärkste Contractur beider Itecti interni und inferiores,

starke Myosis, geringe Lichtreaction oder Starre der

Pupille, Herabfallen der Lider, die aber leicht gehoben

werden können, starker Wechsel in den Augensympto-

men, speciell in der Intensität der Contractur und der

Ptosis, manchmal nur einseitiger Strabismus und

Doppeltsehen, mehrfach fast vollständige Besserung

durch suggestive Behandlungsmethoden, schliesslich

volle Heilung. Daneben, ebenfalls sehr wechselnd,

linksseitige hysterische Geruchs-, Geschmacks- und Ge-

hörsstörungen. Gesichtsfeldeinengungen und ausgedehnte
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Anästhesien. Der Fall widerspricht der Angabe von

Nonne und Beselin, dass bei Hysterie in nahe zu-

sammengehörigen Muskeln, besonders den Augenmus-

keln, entweder nur Krampf oder nur Lähmung be-

stände.

Strümpell (52): Ein Eisenformer hatte eine Cou-

tusion der linken Brustseite mit Fraetur zweier Rippen

erlitten; am 3. Tage darauf will Pat. Blut gehustet

und danu V« Jahr lang bettlägerig gewesen sein-

Nachher noch immer Schmerzen in der linken Seite

und im linken Arm, ausserdem viel Husten und bluti-

ger Auswurf. Hypochondrisch-melancholischer Gesichts-

ausdruck, beständiges Hüsteln und Räuspern, Lunge

gesund, Schleimhaut des weichen Gaumens lebhaft ge-

röthet, am Kehlkopfeingang hämorrhagischer Schleim,

gauz spärliche Eiterbeimengung, Schleim durchweg

hellrosa, viel heller als rostfarbenes Sputum, häutig

Kopfschmerz, schlechter Schlaf und sonstige allgemeine

neurasthenische Beschwerden, wenig rothe und weisse

Blutzellcn, Haufen von Pflastercpithelicn uud Lepto-

thrixfäden, wie Tuberkclbacillen. Unter besonderer

psychischer Behandlung besserte sich der Zustand.

Das bysterisch-hämoptoische Sputum kommt nicht nur

bei traumatischer Hysterie, sondern auch bei sonstigen

Hysterikern und Hypochondern vor.

Schilling's (53) Fall betrifft einen früher stets

gesunden, hereditär nicht belasteten 5Hjährigen Zimmer-

mann, der von einem 2'/i : 1 Fuss grossen Sandstein

vorn am Scheitel getroffen war aus einer Höhe von

3-4 Metern. Progressive Lähmung mit Blödsinn. Die

bisher zur diagnostischen Stütze für allgemeine

Neurose ermittelten Anhaltspunkte sind uicht immer

leicht zu erweisen, die Berücksichtigung des psychi-

schen Verhaltens darf uicht vernachlässigt werden,

ein Gutachten nach einmaliger Untersuchung hat wenig

Werth.

Herrmann (54) giebt zuerst eine historische Ent-

wicklung der traumatischen Neurose, schildert dann

9 Fälle, bei denen sich die verschiedensten Sympto-

mencomplexe psychischer und nervöser Art im An-

schluss an einen Unfall entwickeln, es brauche durch-

aus nicht immer das typische Bild der sogenannten

tr. Neuroso zu erscheinen, es träte sogar selten in

reiner Form auf. Vier Fälle, bei denen die psychi-

schen Symptome in unmittelbarem Zusammenhange und

auf Grund der au den Unfall sich anschliessenden ner-

vösen Erscheinungen während einer längeren Zeit nach

wiederholten Untersuchungen allmälig sich entwickelt

haben, gehören zu der Categorie, die Strümpell und

Fürstner in neuerer Zeit durch eine sehr an-

sprechende Hypothese unserem Verständnisse näher

gerückt haben.

Im Falle Strümpells (55) zeigte sich im Au-

schluss au eine traumatisch hervorgerufene Epilepsie

eine sich auf einen ungewöhnlich langen Zeitabschnitt

(ein Vierteljahr) beziehende Amnesie. Die Unter-

suchung ergab eine kleine Impression im Schädel

.links von der Sagittaluaht. Während eiuige Beobach-

ter organische Momente für das Entstehen der retro-
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graden Amnesie iu Anspruch nehmen, fassen andere

sie als hysterische Erkrankung auf. S. unterscheidet

beide.

Braatz (56) bespricht zuerst die Literatur uud

dann 3 Fülle aus der gerichtsärztlichen Praxis des

Prof. Strassmann, welche zum Theil iu früheren

Stadien der Erkrankung bereits Gegenstand literarischer

Mitteilung geworden (Oppenheim , Traumatische

Neurosen, Fall 39; Richter, Berl. Klinik. H. 74. Fall

1 und 3). Es dürfte aber von Interesse sein, auch

diese Fälle in ihrem weiteren Verlaufe bekannt zu

geben.

Medicinische Statistik

bearbeitet von

Dr. B. WIKBECKE, Geh. Mcdicinal- und Rcgicrungsrath in Frankfurt a. 0.

I. Allgemeine medicinische Statistik.

1) Mayr, D. G. v., Bevölkerungsstatistik. II. Bd.

der Statistik und Gesellschaftslehre. Freiburg i. B. —
2) Derselbe, Zur Pflege der Localstatistik. Allgem.

Zeitung. Beilage No. 232. - 3) Hübner, 0., Geo-

graphisch statistische Tabellen aller Länder der Erde.

Hrsg. von Fr. v. Juraschek. Frankfurt a. M. — 4)

Derselbe, Statistische Tafel aller Länder der Erde.
— 5) Hartlcben, A., Statistische Tabellen über alle

Staaten der Erde. V. Jahrg. Wien. — 6) Derselbe,
Kleines statistisches Taschenbuch über alle Länder der

Erde. 4. Jahrg. Wien. — 7) Neukirch, K., Studien

über die Darstellbarkcit der Volksdichtc mit besonderer

Rücksichtnahme auf den elsässischeu Wasgau. Diss.

Braunschweig. — 8) Rürdam, Holgcr, Liphyulooen og

Mcdicinalstatistiken. Ugcskr. f. Läger. 5 R. VI. 40.

— 9) Roorda, Smit J. A., Sur la Mortalitc et la Mor-

bidite et leurs causes. Arch. Neerland. T. XXX. —
10) Bachmann, C. W., The infiuence of gcneral mc-
dicine of the duration of life. Dubl. Journ. Vol. LXXVI.
— 11) Kruse, W., Die Verminderung der Sterblich-

keit in den letzten Jahrzehnten und ihr jetziger Stand.

Zeitschr. f. Hyg. XXV. 1. — 12) Neefe. M., Ueber
den Einfluss der Wohlhabenheit auf die Sterblichkeit in

Breslau. Ebenda«. XXIV. 2. Sep.-Abdr. Leipzig. —

-

13) Marty, Professions et developpement physirjue.

Etüde statistique. Ann. d'hyg. 3. St'r. XXXVII. —
14) Heimann, G., Statistik der Aerzte. Dtsch. med.
Wochenschr. 15) Weinberg. W., Sterblichkeit,

Lebensdauer und Todesursachen der Württemb. Aerzte

von 1810— 1S95 und der Aerzte überhaupt. Württemb.
Jahrb. f. Statistik u. Landeskunde. Stuttgart. — 16)

Schlossmann. Studien über Säuglingssterblichkeit.

Ztsehr. f. Hyg. XXIV. Bd. 1. H. - 17) Gottstein,
A.. Beiträge zu dem Problem des Geburtenüberschusses
der Knaben. — 18) Jovell, Lawrence. Racial deterio-

ration: the increase of suicide. (Amer.) Med. News.
V. LXXI. No. 14. — 19) Ruscri, E., I nati in rap-

porto all' etä dei genitori. Giorn. d'igicue. XIX. 19

u. 20. - 20) Bleicher, IL, Leber die Eigentümlich-
keiten der städtischen Nfttflitats- uud Mortalitätsvcr-

hiiltnisse. Budapest. — 21) Bulletin de I'institut inter-

national de statistique. IX. 2. Bd. — 22) Ballod,
C, Die Lebensfähigkeit der städtischen und ländlichen

Bevölkerung. Leipzig. — 23) Wöchentliche Nachrichten

über den Gesundheitsstand und den Gang der Volks-

krankheiten im In- nnd Auslande. Veröff. des Kais.

Gesundheitsamts. XXI. No. 1—52. — 24) Monatliche

Nachrichten über den Gesundheitsstand und den Gang
der Volkskrankheitcn. Ebendas. XXL S. 18, 89, 217,

305, 882, 461, 550, 622. 725, 805, 893, 998. — 25)

Wöchentliche Nachweisungen der Sterblichkeit in grös-

seren Städten des Auslandes. Ebendas. XXL No. 1

bis 52. — 26) Monatliche desgleichen. Ebendas. S. 87.

119, 237 u. ff.

II. Specielle medicinische Statistik.

1. Europa.

a) Deutschland.

1) Medicinal-statistische Mittheilungen aus dem
Kais. Gesundheitsamt«. IV. Bd. 1. H.: Würzburg.
Die Verbreitung der pharmaccutischen Anstalten und
des pharmaccutischen Personals im deutschen Reich?

nach deu amtlichen Erhebungen am 1. Juli 1895.

IV. Bd. 2. IL — Rahts, Die Sterbefälle im deutschen

Reiche während des Jahres 1894. — K üb ler, Ergeb-

nisse der amtlichen Pockcntodcsfallstatistik im deutschen

Reiche vom Jahre 1895 nebst Anhang, betr. die PockeD-

erkrankungen des Jahres 1895. — Die Ergebnisse de*

Impfgescbäfts im deutschen Reiche für das Jahr 1894.

IV. Bd. 3. H.: Die Thätigkeit der im deutschen Reiche

errichteten staatlichen Anstalten zur Gewinnung von

Thierlymphe während des Jahres 1896. — Engelmann.
Die Heilanstalten des deutschen Reiches nach den Er-

hebungen der Jahre 1892, 1898 u. 1894. — Rahts,
Die Zahl der Sterbefälle und deren Hauptursachen in

einigen deutschen und ausserdeutschen Städten, Städtr-

gruppen und Staaten. — 2) Statistisches Jahrbuch für

das deutsche Reich. Hrsg. vom Kaiserl. statist. Amt.

18. Jahrg. Statistik des deutschen Reichs. N. F. Bd. 77.

L'riminalstatistik für das Jahr 1893. (Verfälschung von

Nahruugs- und Genussmitteln, Zuwiderhandlungen
die Vorschriften über die Beschäftigung von jugendli

Arbeitern etc.. Verletzung von Absperrungsmaassreg^lü

bei ansteckenden Krankheiten etc.) — Bd. 83. Criminal-

Statistik für das Jahr 1894. - Bd. 89. Criminalstatistit
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für das Jahr 1S95. — Bd. 90. Statistik der Kranken-
versicherung im Jahre 1895. — 3) Wöchentliche Nach-
Weisungen der Sterblichkeit und Geburten in deutscheu
Orten mit 40000 und mehr Einwohnern. Verüffetitl.

des Kais. Gesundheitsamts. XXI. No. 1—52. — 4)

Monatliche desgl. in Orten mit 15000 und mehr Ein-

wohnern. Ebendas. S. 3 t, 106, 234. 322, 398, 478,

566, «38. 742, 822, 910, 1014. — 5) Nachweisung der

Bevölkcrungsvorgiingo in deutschen Orten mit 15000
und mehr Einwohnern im Jahre 1895. Ebendas. XXI.
8. 57. — 6) Desgleichen im Jahre 1896. Ebendas.
S. 1053. — 7) Sterblichkeit in deutschen Orten mit
15000 und mehr Einwohnern in den einzelnen Monaten
des Jahres 1896. Ebendas. S. 782, 783. — 8) Neefe,
M., Statistisches Jahrbuch deutscher Städte (liber 50000
Einwohner). VT Jahrg. Breslau. (30 Monographien:
der breiteste Raum ist der öffentlichen Wohlfahrt und
Hygiene eingeräumt.) Erkrankungen und Todesfälle in

Krankenhäusern einiger deutschen Grossstädte in der

Zeit vom 30. Deeemher 1S94 bis 2. Januar 1897.

Vcröffentl. des Kais. Gesundheitsamts. XXI. S. 840. -

9) Das Sanitätswesen des preussisehen Staates während
der Jahre 1889. 1890 u. 1891. Bearb. v. d. Medieinal-

Abtheilung des Ministeriums. Berlin. — 10) Preussisehe

Statistik. Hrsg. v. k. statist. Bureau in Berlin. 143. H.

Geburten. Eheschließungen u. Sterbcfälle im preuss.

Staate während d. Jahr. 1896, sowie Absterbeordnung,
Mortalität und Lebenserwartung Iii r die Jahre 1890 91.

Nebst besonderen Nachrichten über die Sterbefälle der

mit aleoholischen Getränken berufsmässig beschäftigten

Männer. 145. H. Die Sterblichkeit nach Todesursachen

und Altersclassen der Gestorbenen, sowie die Selbst-

morde und die tödtlichen Verunglückungen während
les Jahres 1S95. 148. EL Die endgültigen Ergebnisse

der Volkszählung vom 2. Deeemher 1S95 im preussisehen

Staate. Erster Theil. — 11) Die Sterblichkeit der

Gesatnmtbevülkeruug des preussisehen Staates i. J. 1895.

Ztschr. f. Med.-Beamte. X. 10. S. 367. — 12) Wertlich,
A. und Springfeld. Siebenter Jahresbericht über das

Sanitäts- und Medicinalwesen in den Städten Berlin und
l'harlottcnburg während der Jahre 1892—1894. Berlin.

— 13) Böekh, Das plastische Jahrbuch der Stadt

Berlin. XXII. Jahrg. Berlin. — 14: Bornträger,
General - Sanitäts - Bericht über den Regierungsbezirk

Dauzig für die Jahre 1892, 1893 und 1894. Danzig.— 15) Todesursachen in Danzig im Jahre 1896. Nach
dem Bericht des Magistrats über den Stand der dortigen

Gemeindeangelegenhciten bei Ablauf des Vcrwalluugs-
jahirs 1896 97. Veröffentl. d. kais. Gesundheitsamtes.

No. 48. — 16) Ranzow, Bericht über das öffeutl.

Gesundheitswesen des Regierungsbezirkes Potsdam in

den Jahren 1892, 1893. 1894. Potsdam. — 17) Nath,
Sechster Generalbericht über das öffentliche Gesund-
heitswesen im Regierungsbezirk Königsberg für die Jahre
1892 bis 1894. Königsberg i. Pr. — 18; Barnick,
Generalberieht über das öffentliche Gesundheitswesen

des Regierungsbezirks Marienw erder für die Jahre 1889
bis 1894. Marien werder. — 19) Schmidt, General-

bericht über das öffentliche Gesundheitswesen im Re-
gierungsbezirk Posen für die Jahn' 1892, 1893 und 1894.

Posen. — 20) Statistik, Breslauer. Im Auftrage des
Magistrats der k. Haupt- und Residenzstadt Breslau

hrsg. vom statistischen Amt der Stadt Breslau. 17. Bd.— 21) Aus dem Vcrwaltungsbericht des Magistrats dor

k. Haupt- und Residenzstadt Breslau 1892 95. Veröff.

des k. Gesundheitsamtes. XXI. S. 933. — 22) Sanitäts-

bericht des ober.schle>isehen Knappschaftsvereitis für das

Jahr 1895. — 28) Pippow, Füuftcr Generalbericht

über das Medicinal - Sanitätswesen im Regierungsbezirk

Erfurt über die Jahre 1892. 1893 u. 1894. Erfurt. —
24) Risel, Beiträge zur Bevölkerungsstatistik der Stadt

Halle a. S. für die Jahre 1889 bis 1895. Halle. — 25)
Provinzial-Handbuch lür Schleswig-Holstein. 6. Jahrg.
— 26} Grün, Generalberieht über dAS öffentliche Ge-
sundheitswesen im Regierungsbezirk Büdesheim in den

J»bre»bericht der ges.mmtcn *.<JiCJ| i H»7. Bd. I.

Jahren 1892, 1893, 1894. Hildesheim. — 27) Rusak,
Das Sanitäts- und Medicinalwesen im Regierungsbezirk

Stade in den Jahren 1892 bis 1894. 7. Generalberieht.

Stade. — 28) Becker, II.. Der Regierungsbezirk Han-

nover. Verwaltungsbericht über dessen Sanitäts- und
Medicinalwesen in den Jahren 1892— 1894. Berlin. —
29) Nöller, Generalberieht über das öffeutl. Gesund-
heitswesen im Regierungsbezirk Lüneburg während der

Jahre 1889 bis 1894. Lüneburg. - 30) Ringklib,
IL, Statistisches Handbuch der Provinz Hannover.

6. Ausg. Neu bearb. von Prof. Dir. Dr. .1. Kettlcr.
Hannover. — 31) Rapmund,0., Generalberieht über

das öffentliche Gesundheitswesen des Regierungsbezirks

Minden für die Jahre 1892 bis 1894. Minden. — 32)

Jahresbericht über die Verwaltung des Medicinalwesens,

die Krankenanstalten und die öffeutl. Gesuudheits-

verhältnisse der Stadt Frankfurt a. M. Hrsg. v. d. ärztl.

Verein. XL. Jahrg. 1896. Frankfurt a. M. — 33)

Tenholt, Das Gesundheitswesen im Bereiche des all-

gemeinen Knappschaftsvereins in Bochum. General-

berieht. Bochum. — 34) Weiss, Alb., das öffentliche

Gesundheitswesen im Kvgierungscezirk Cassel während
der Jahre 1892 bis 1894. Fünfter Verwaltungsberieht,

Cassel. — 35) Pfeiffer, A., Bericht über die Ver-

waltung des Medicinal- u. Sanitätswesens im Reg.-Bez.

Wiesbaden für die Jahre 1892, 1893 u. 1894. Wiesbaden.
— 36) Michelsen, J., Das öffentliche Gesundheits-

wesen des Regierungsbezirks Düsseldorf iu den Jahren

1892— 1894. Sechster Verwaltungsbericht. Düsseldorf.

— 37) Wehmer, R.. Das öffentliche Gesundheitswesen

im Regierungsbezirk Coblenz in den Jahren 1892 bis

1895. Vierter Verwaltungsbericht. Coblenz. — 38)

Meyhöfer, Achter Generalbericht über das öffentliche

Gesundheitswesen des Regierungsbezirk Köln für die

Jahre 1892-1894. Köln. — 39) Schwartz, Die Ge-

sundheitsverhältnisse und das Medicinalwesen des Re-

gierungsbezirks Trier, unter besonderer Berücksichtigung

der Jahre 1892, 1893 u. 1894. Trier. — 40) Schmidt,
Arth., Fünfter Generalberieht über das Öffentl. Gesund-
heitswesen des Regierungsbezirks Sigmaringen auf die

Jahre 1892 1894. Sigmaringen. — 41) Generalbericht

über die Sauitätsverwaltung im Königr. Bayern. Hrsg.

v. d. k. Staatsroinisierium des Innern. XXVI. Bd., das

Jahr 1894 umfassend. München. — 42) Endgültige

Ergebnisse der Volkszählung vom 2. 12. 1895. Ztschr.

d. k. bavr. statistischen Bureau. München. — 43)

Morbiditätsstatistik der Infcctionskrankheiten in Bayern,

Morbiditätsstatistik der lnfectionskrankheiten für München,
l'ebersicht der Sterbefällc in München. Münch, med.

Wochenschr. XLIV. No. 1—52. — 44) May, F., Zur
Tubereulose - Statistik in Bayern. Ebendas. XLIV.
S. 253. — 44a) Gilardone, F., Haudbuch für den

kgl. bayr. Reg.-Bez. der Pfalz. Eine Zusammenstellung

des ärztlichen Personals etc., nebst einem .statistischen

Anhang: Die Gemeinden der Pfalz mit Adnexen, ihrer

Seelenzahl und politischen Eintheilung nach den Er-

gebnissen der Volkszählung vom 2. 12. 1895. Speyer.

— 45) Mittheilungen des statistischen Amtes der Stadt

München. XV. Bd. 4. H. Volkszählung vom 2. 12.

1895 iu München. XIV. Bd. 3. IL Geburten und

Sterbefällc iu München während des Jahres 1896. —
46) Singer, K., Die Abmiuderung der SterMiehkeits-

ziffer Münchens. Ein Beitrag zur Frage der Einwirkung

hygienischer und secialpolitischer Maassnahmen auf die

Gesundheit der Städte. München. — 47) Berieht

über die Gesundheitsvcrbältnisse und Gesundheits-

aristalten in Nürnberg. Hrsg. vom Verein für öffeutl.

Gesundheitspflege. Jahrg. 1895. Nürnberg. — 48)

Roth, Medicinische Statistik der Stadt Bamberg für

die Jahre 1892 bis 1895. — 48a) Röder, J., Medi-

cinische Statistik der Stadt Wiir/.burg für das Jahr

1893. — 49) Böhm, F., Morbiditätsstatistik der

lnfectionskrankheiten im Regierungsbezirk Sehwaben
für das Jahr 1895. Nach d. Mitth. der ärztl. Bezirks-

vereine. 2. Beilagh. z. Ztschr. d. k. bayr. stat. Bureau.
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28. Jahrg. — 50) Mutzer, J., Beiträge zur medicini-

schen Statistik der Stadt Regensburg. Beilagh. z.

Ztschr. d. k. bayr. stat. Bureau. 28. Jahrg. — 51)
Jahresbericht, 28., des Landes-Medicinal-Collegiums über
das Mcdicinalwcsen im Königreich Sachsen auf das Jahr
1896. Leipzig. — 52) Verwaltungsbericht des Käthes

der Stadt Dresden. Oeffcntliches Gesundheitswesen im
Jahre 1895. Dresden. — 58) Bericht über die Be-
wegung der Bevölkerung in Plauen i.V. im Jahre 189G.

Klauen. — 54) Buschbeck, Uebcr die Mortalitäts-

verhältnisse im Königr. Sachsen und insbes. in Dresden
im Jahre 1895. Jahresber. d. Ges. f. Natur- u. Heilk-

in Dresden. S. 152. (Ztschr. t Hyg. XXVI. 8. S. 387.) —
55) Verwaltungsbericht der Stadt Leipzig für das

Jahr 1895. Leipzig. Die Krgebnissc der Volkszählung
vom 2. XII. 1895. — 5G) Statistisches Notizbuch für

die Stadt Leipzig. Bearb. im statist. Amte der Stadt

Leipzig. Leipzig. — 57) Statistisches Handbuch für das
Königreich Württemberg. Jahrg. 1S96. Bearb. im k.

stat. Landesamt. Aus Württ. Jahrbb. für Statistik und
Landeskunde. Stuttgart. — 5S) Medicinisch-stntistischer

Jahresbericht über die Stadt Stuttgart im Jahre 1895.

24. Jahrg. Hrsg. vom Stuttgarter ärztlichen Verein.

Rcdigirt von Dr. W. Weinberg. Stuttgart. — 59)
Weinberg, Todesursachen in Stuttgart im 18. und
19. Jahrhundert. Stuttg. med. Abhandlungen. S. 39. —
60) Statistisches Jahrbuch für das Grossherzogthum
Baden. 28. Jahrg. Karlsruhe. — 61) Statistische Mit-

theilungen für das Grossherzogthum Baden. Bd. XII.

No. 7 u. 8. Die Bewegung der Bevölkerung vom
Jahre 1894. — 62) Beiträge zur Statistik der Stadt
Mannheim. Im Anfrage des Stadtraths. Hrsg. durch
das Stat. Amt. Heft 2. Die Wohnungsverhiiltnisse der
Stadt M. nach der Krhebung vom 2. Dccbr. 1895. —
68) Kollmann, P., Statistische Beschreibung der Ge-
meinden des Herzogthums Oldenburg. Oldenburg. —
64) Buzcr, A., Das Medicinal- und Sanitätswesen im
Herzogthum Sachsen-Meiningen. Schriften des Vereins

für Sachsen-Meiuingische Geschichte und Landeskunde.
28. Heft. III. 24. H. I. — 65) Uebcrsicht der Wohn-
häuser, Haushaltungen und ortsanwesenden Bevölkerung
des Herzogthums Sachsen-Altenburg nach der Zählung
vom 2. Dccember 1895, verglichen mit den Zählungs-
ergebnisäen vom 1. Decctnber 1890. Altenburg. —
66) Sachsen-Altenburg, Bewegung der Bevölkerung und
Gesundheitszustand in den Jahren 1S94 und 1895.
Vcröffentl. d. kais. Gesundheitsamts. XXI. 917. —
67) Keincke, J. J., Bericht des Medicinalrathes über
die raedicinische Statistik des Hamburgischen Staates
für das Jahr 1896. Hamburg. — 68) Erkrankungen an
Infectionskrankheiten in Hamburg im Jahre 1896. Vcr-
öffentl. d. kais. Gesundheitsamts. XXI. 48. S. 993.
— 69) Krieger, J., Jahrbuch der Medicinal-Verwaltung
in Elsass-Lothringen. X. Bd. Jahrg. 1896. Strassburg.

b) Oesterreich-Ungarn.

70) Oesterreichische Statistik. Hrsg. von der k. k.

statistischen Ccntral-Commission. XLVI. Bd. 2. IL —
71) Bewegung der Bevölkerung der im Reichsrathe ver-

tretenen Königreiche und Länder, in den Jahren 1893
und 1894. XLVIII. Bd. 8. H. Statistik des Sanitäts-

wesens für das Jahr 1894. Wien. — 72) Oesterreichisches

statistisches Jahrbuch für die im Reichsrathe vertretenen
Königreiche und Länder. 15. Jahrg. — 73) Ungarisches
statistisches Jahrbuch. Neue Folge. III. Im Auftrage
des k. ungar. Handelsministcrs. Hrg. durch das k.

ungar. Pat.-Bureau. Amtliche Uebersetzung. Budapest.
— 74) Statistische Monatsschrift. Hrsg. von der k. k.

Central-Commission. Neue Folge. 2. Jahrg. Der g. R.
23. Jahrg. Wien. — 75) Statistisches Jahrbuch der
Haupt- und Residenzstadt Budapest. Hrsg. v. statist.

Bureau der Haupt- u. Residenzstadt Budapest. — 76)
Sedlazek, Löwe, Hecke, Statistisches Jahrbuch der
Stadt Wien für das Jahr 1894. Wien. — 77) Er-

gebnisse der öffentlichen Impfungen in Oesterreich in

den Jahren 1894 u. 1895. Oesterreichisches Sanitäts-

wesen. No. 26 bis 28. — 78) Statistische Mittheilungen

über Steiermark. Hrsg. vom statistischen Landesamte
des Herzogthums Steiermark. H. 1— 3. Graz. — 79)
Schöfl, R., Sanitätsbericht des k. k. Landcasanitäts-
raths für Mähren für das Jahr 1895. XVI. Jahrg.
Brünn. — 80) Statystyka miacta Krakowa. Zeszyt v.

Krakow. — 81) Erben, Jos., Die statistische Com-
mission der k. Hauptstadt Prag sammt Vororten und
das Prager städtische statistische Bureau in der Zeit
von 1870 bis 1895. Bericht. Prag. — 82) Zahor, H-,
Aus dem 9., 10. und II. Jahresberichte des Stadt-
physikats über die Gesundheitsverhältnisse d. k. Haupt-
stadt Prag für 1890. 1891 u. 1892. Prag. — 83)
Kantor, IL, Die Sterblichkeit in den grösseren Städten
Oesterreichs und speciell Böhmens während des De-
ceunium 1886— 1895. Prag. med. Wochenschr. XXII.
31. 32. 33. 35. 36. 87. 89. 41. 46. 51. 52. — 84)
Statistik der Sauitätsverbältnisse der Mannschaft des
k. u. k. Heeres im Jahre 1895. Wien. — 85) Bohata,
Ad. und Aug. Hausenbicblcr, Sanitätsbericht des
österreichischen Küstenlandes für die Jahre 1893 u. 1894.
Triest. — 86) Pcls, Ig., Bericht über die sanitären

Verhältnisse und Einrichtungen des Königr. Böhmen.
Prag.

c) Italien.

87) Annali di statististica. Roma. — 88) Popola-
zione. Movimento dello stato eivile, a. 1895. — 89)
Annuario statistico di Roma. Tomo 10. — 90) Bollc-
tino sanitario: Direzione della sanitä pubblica. Gass,
ufliciale. Roma. — 91) Statistica delle cause di morte
nell' anno 1896. Direzione generale della Statistica.

Roma. — 92) Bolletino della societä d'igicne di Pa-
lermo. — 93) Bewegung der Bevölkerung und Gesund-
heitsverhältnisse in Florenz im Jahre 1896. Vcröffentl.

d. k. Gesundheitsamts. XXII. 1. S. 13. (Ohne Angabe
der Quelle.) — 94) Aus dem Berichte des statistischen

Amtes der Stadt Venedig für das Jahr 1896. Ebend.
XXI. S. 821. — 95) Todesursachen in Italien und
Alter der Gestorbenen (1895 u. 1896.) Ebend. XXI.
48. S. 976. (Ohue Angabe der Quelle.)

d) Schweiz.

96) Schweizerische Statistik, hcrausg. vom statisti-

schen Bureau des eidgenössischen Departements des
Innern. 108 Lief. Die Bewegung der Bevölkerung in

der Schweiz im Jahre 1895. Bern, Zürich. 109 Lief.

Statistisches Jahrbuch der Schweiz. 6, Jahrg. — 97)
Basel-Stadt. Verwaltungsbericht des Sanitäts-Departe-

ments über das Jahr 1894. Basel. — 98) Mitthei-

lungen des Bernischen statistischen Bureaus. Bern. —
09) Morax, La sante publique dans le canton de

Vaud en 1896. Lausanne. — 100) Sanitarisch-demo-
graphisches Wochenbülletin der Schwei».

c) Frankreich.

101) Annuairc statistique de la France. XXV. Bd.
— 102) Statistique de la ville Paris. — 108) Annuaire
statistique de la ville de Nancy. — 104) Stastique sa-

nitaire des villes de Franco 1896. Bulletins mensueb
comprenant les villes de plus de 20000 habitants. —
105) Corapte rendu des seances du cons. d'hyg. publ.

Annee 1896. Paris. — 106) Rapport gcn6ral sur les

epideraies de l'annee 1896 dans le departement de la

Vienne et recueil des travaui du conseil central d'hy-

giene publique et de salubrite et des conseils d'bygiene
d'arrondissement. Poitiers. — 107) Gorez, Rapport
general sur les epidemies qui ont regne dans le depar-

tement du Nord pendant l'annee 1896. Lille. — 108)

Quetaud, La mortalite infantile ä Montpellier. Nou-
vcau Montpellier med. Suppl. 3. — 109) Dubrult«
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et Muratu, La morbidite dan.s la garaisou de Bourg.

Lvon. med. Lvon. medie. LXXXV. p. 543. Aoüt.

LXXXVI. p. 5. 44. 78. 135. 162. 189. Sept- Oct. —
110) Bertillon, J., Le probleme de la depopulation;

question du temps present. Paris. — 111) Javal.M.,
La depopulation de la France, le ueo-maltbusianisrue et

les lois liscales. Annal. d'hyg. p. 224—228.

f) England.

112) Report of the medical officer of the local

government board for 1895—9G, being Supplement to

tbe 25 the annual report of the local govemmeut board.

London. — 113) Annual report of the medical oflicer

of Health of the administrative county ol London. 189G.

London. — 114) Annual report of lue registrar general

ol Englaud for 1896. — 115) Annual report of the registra!

general ol Scotland for 189C. — 116) Annual report of

the registrar general of Ireland for 1896. — 117) An-
nual summary of births, deaths and causes of death in

London and olher great towns of England for 1896.
— 118) Journal of the Statistical society of London
for 1896. — 119) Letters Patrika, infantile Mortality

in Ireland. Dublin, joum. CIV. October-Novemb. —
120) Report ou the health of the city of Birmingham
for the vcar 1896. Birmingham. — 121) London sta-

tistics 1895—1896. Statisties printed by the London
county Council during the year 1895—1896, with an

analysis of the statisties relating to London printed in

the annual reports of vestrics and distric boards for the

year 1894— 1895. London. — 122) Army medical de-

partment report for the year 1S95. London. — 123)

25 the annual report of the local government board.

1895 96. — 124) 26 tbe annual r. port of the local go-

venimciit board. 1896, 97. — 125) Appendix III to

the final report of the commission on vaeciuation. Re-

port to the commission of Dr. Sydney Coupland on the

outbreak of small-pox in theDewsbury-Union in 1891 —92.
Appendix IV. to etc. Reports to the commission of Dr.

Arthur Pearson Luff on outbreaks of small-pox in Lon-

don in 1892—93. Appendix VII. Reports to the com-
mission of Dr. Sidney Coupland on the outbreak of

smallpox in the city of Gloueester in 1895—96.

i) Schweden-Norwegen.

137) Medicinal-Styrclsens uuderdänige Berättelse

för 1894. — 188) Gesundheitszustand in Stockholm
wahrend des Jahres 1896. Nach dem Jahresberichte

des Stadtarztes Prof. Klas Linroth. Veröff. d. kaiserl.

Gesundheitsamts. XXL No. 51. S. 1039. - 139)

Mcdicinal-statistische Mittheilungen aus Schweden. Nach
der Statistik Tidskrift. Ebenda». S. 919. — 140) Do-
ver tie, G. IL, Die Schwindsuchtssterblichkcit in den
schwedischen Städten. Deutsche medic. Wochenschrift.

XXIIL 86. — 141) Beretning om sundhetsstilstanden

og medicinalforholdcne: Norge i Aaret. 1893. Udgiven
af direktoren for del eivile mediciualvaesen. Kristiania.

— 142) Norge. i Byernc an meldte epidemiske sygdommc
i Aaret 1895. — 143) Beretning om Falkemaengdeu of

tundethedstilstandeti i Kristiania: Aaret 1896. — 144)

Norges officiellc Statistik, tredelie rackke No. 273.

k) Dänemark.

145) Dodsuarsugerne i kongeriget Danmarks Byer
i aaret 1895. Udgivet af det Kgl. Sundhctskollegium.

Kjobenhavn. — 146) Stadelaegehs Aarsberctning for

1896. Kjobenhavn.

I) Russland.

147) Frisk, J., Lisiitiatoja keuhkotuberkuloosin

levnemisesta tuomessa. Duodecim. XIII. 6 ja 7. —
148) Ueber die Sterblichkeit in Odessa während der

Jahre 1874,91. Nach einer Bearbeitung von Dr. Ben-
riehsen. Odessa. Verüffentlich. d. k. Gesundheitsamts.

XXL 685. — 149) Bulletin recapitulatif de la ville de

Moscou. Annce 1895. — 150) Erkrankungen au Infec-

tiouskraukheiten in Moskau 1896. Vcrüffeutl. d. k. Ge-

sundheitsamts. XXI. 993. — 151) Statistisches Jahr-

buch der Stadt St. Petersburg. Jahr 1894. St. Peters-

burg.

m) Rumänien.

152) Felix, J.. Raport general asupra igieni pu-

blice si asupra servicialui sanitär al vegatului romanici

pe anul 1895. Bucuresci.

g) Niederlande.

126) Verslag von de bedindiugeu eu handelingen

van het geneeskunding staatstoezicht in het jaar 1893.

s'Gravenhage. — 127) W'eekblad van het Nederlandsch
tijdschrift voor geneeskunde. 1. Deel. Sterblichkeits-

vorgänge in 12 grossen Städten. — 128) Statistische

maandberichten der gemeentc Amsterdam. 2. jaarg.

No. 13. Sterblichkeitsverhältnisse im Jahre 1896 in

Amsterdam. — 129) Verslag von de Werkhaamzeden
von den Gemeentelijken Gezondheidsdieust iu de Gc-

meeute Amsterdam voer 1896.

h) Belgien.

130) Janssens, E., Bulletin annucl de statistique

demographique et medicale dresse d'apres les docu-
ments officiels. Annc'e 1896. — 131) Derselbe,
Aunuaire demographique et tabicaux statistique* des

causes de deces. 35. anueV. Bruxclles. — 132) Rap-
ports des commissions mcdieales provinciales. — 133)

Statistique medicale de Caroice beige a. 1896. —
134) Verslag o\er de werkzaamhedeu van den Gesond-

hedsdiensten over de openbare Gezondheid. Antwerpen.
— 135) Antwerpen, Stud. — Gezondheidsdienst. —
Volksbeschrijvende Statistik. Jaarboek voor 1896.

3. Jaar. Antwerpen. — 136) Janssens, Album de

Statistique graphique, demographie et hygiene de la

ville de Bruielles. Bruxelles.

n) Serbien.

154) Publicationen der statistischen Section im
Ministerium für Handel, Ackerbau und Industrie.

Bd. I. Die Volkszählung in Serbieu am 31. December
1890. Bd. XII. Die Volkszählung in Serbien am 31. De-

cember 1895. Bd. IV. Die Volksbewegung in Serbien

in den Jahren 1888/90. Bd. VIII. Die Volksbewegung
im Jahre 1891.

2. Amerika.

154) 11. census of the United States. 1890.

Part. II. Washington. — 155) State Board of Health

of Massachusetts. XXVII. — 156) Sixtheenth annual

report of the State Board of Health of New- York.
Albany. — 157) 17. Annual repoit of the State Board

of Health in the State of Rhode-Island. Providcnce.
— 158) 42 Report of births, marriages and deaths,

and of divorce in the State of Rhode- Island. — 159)

48 Report of births, marriages and deaths, and of

divorce in the State of Rhode-Island. — 160) Report etc.

of the Board of health Wilmington, Delaware, year

euding December 81. 1896. — 161) Carvalho, B.,

Annacardo de estatistiea demographo-sanitaria. Anno I.

1895. Rio de Janeiro. — 162) Annüario estadistioo

de la repiiblica oriental del Uruguay. Afio 1895.

Montevideo. — 163) Ninth report of the State Board
of Health of the State of Maine for the years 1894,

1895. Augusta. — 164) Chapin, forty second annual
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report upon the births, marriages and deaths in the

city of Providence for the year 189G. Providence. —
165) Annual report of the departement of thc city of

Minneapolis for thc year ending December 31. 1895.

Minneapolis. — 166) Report of the health officer to the

commissioners of the district of Columbia for the year
ended June 30. 18%. Washington. — 167) 27 annual
report on thc state board of health of Massucbusetts.

Boston. — 168) Annual report of the health departe-

ment of tho mayor and city Council of Baltimore for

thc year ending December 31, 1896. Baltimore. —
169) Memoria de los trobajos ejecutados por d'Consejo

SuperiordcSalubridad. 1895. Mexico.— 170) Eourth annual

report upon thc births, marriages, divorecs and deaths

in thc State of Maine for the vcar ending Dcc. 81.

1895. Augusta.

3. Asien.

171) Police reports of the Bombay presidency in-

cluding the proviuee of Lind for the year 1894. Bombay.
— 17*2) Report on the sanitary administratiou of Burma
for the year 1896. — 173) Der Gesundheitszustand in

Niedcrlä'ndisch-Indien. Verüff. des k. Gesundheitsamts.

XXI. 538. 766. — 174) Aus dem niederländischen

Sanitätsberichte für das Jahr 1873. Ebenda«. 766.

1021. — 175) Hongkong. Gesundheitszustand im Jahre

1896. Aus dem Supplement to thc Hongkong Govern-

ment Gazette. 1897. No. 87. Ebendas. 1081. —
176) The annual report of the central sanitary bureau etc.

for 1893—1894. Tokio.

4. Afrika.

177) Gcsundhcitsvcrhältverhältnissc und gesund-
heitspolizeiliche Maassnahmcn in den deutschen Schutz-

gebieten im Jahre 1895/96. Denkschrift über die Ent-

wicklung der deutschen Schutzgebiete im Jahre 1895, 96.

Rcichtagsdrucksache No. 624. 9. Legislaturperiode.

IV.

5. Australien.

178) Statistical register of the colonv of Victoria

for thc vear 1894. Part IV and for the vear 1895.

Part. V.
" — 179) Mittheilungen aus New-Süd-Wales.

Veröff. d. k. Gesundheitsamts. XXI.

Thierseuehen und ansteckende Thier-

krankheiten*)

bearbeitet von

Prof. Dr. Ef,LENBERGKR in Dresden, Prof. Dr. SCHÜTZ in Bi-rlin und Prof. Dr. BAUM
in Dresden.

I. - Thierseuchen, ansteckende und infectiöse

Krankheiten.

A. lieber die Thierstachen, Infectionskrankheiten

nnd Mirroorganismen im Allgemeinen.

1) Carougeau, Die Immunität gegen die Gifte

thierischen Ursprunges (Sammelrefcrat). Lyon. Journ.

p. 348.- 2) Charrin und de Nittis, Versuche über

den Einfluss des Nervensystems auf die Resistenzkraft

gegen Infcction. Annal. de med. v.'t. 46. Jahrgang.

S. 195. — 8) Foth, Zusammengcfasster Bericht über

die neueren, für die Thierheilkunde bedeutungsvollen

Fortschritte auf dem Gebiete der Bacteriologie und
Scuchcnlehre. Deutsche Zeitschr. f. Thiermedicin. I.

S. 56. - 4' Heffter. .\']^-.n-\v.f> und Spedeltei bim

dem Gebiete der Bacterienkunde. Internat. Fleischer-

Zeitung. No. 103. — 5) Kitt und Mayr. l'cber Rc-

sistenzerseheinungen und Serumwirkungen bei QeflÜgel-

cholera und Si'hweincseuchc. Monatsh. f. prakt. Thier-

heilkunde. VIII. Bd. S. 529. — 6) Klein, E., Be-

merkungen über einen für Menschen und Thiere patho-

genen Coceus, Staphylococcus haemorrhagicus. The Ve-

tcrinary Journal. XLV. p. 161. — 7) Nikanoroff.
Immunisirungsversuehe an Thieren mit dem antidiph-

theritischen Serum. Arch. des scieuces biolog. Peters-

burg. VI. No. 1. — 8) Ott, Die Streptococcen in den
Muskeln. Arch. f. wissensch. u. pract. Thierheilk. XXIII.

S. 58. — 9) v. Ratz, Thierische Parasiten als Krank-
heitserreger. Referat über 1896. Ergebnis» d. allgem.

Pathologie und pathol. Anat d. Menschen und der Thiere.

S. 930. — 10) Rieck, Ueber Sporozoen als Krank-
heitserreger (Referat). Deutsche thierärztl. Wochenschr.
V. Jahrg. S. 135. — 11) Zschokke, E., Verleiht

der Aderlass Schutz gegen InfectionskrankheitcnV

Schw. Areh. Bd. 39. S. 220.

Cbarin und de Nittis (2) haben bei Thieren

Versuche angestellt, welchen Einflass das Nervensystem

auf die Resistenzkraft gegen Infeetionen hat. Sie

experimentirten nicht wie bisher an mehreren Thieren

*) Im Uebrigen wird auf den Jahresbericht über die Leistungen auf dem Gebiete der Veterinärmedicin von

E Hellberger, Schütz und Baum über das Jahr 1896 verwiesen.
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zugleich, sondern stets an einem, weil sich hei dem

gleichzeitigen Experimentiren an mehreren Thiercn immer

Verschiedenheiten im Effect herausstellen, je nachdem

das eine mehr oder weniger empfänglich für das Virus

ist oder mehr oder weniger Widerstandskraft besitzt;

dem Versuche ging immer eine Nervenverletzung

vorher. Ausserdem wurden die Experimente stets an

gleichnamigen Körpertheilen vorgenommen. Als Virus

diente das Heilserum von Meerschweinchen, welche mit

Culturen von Proteus vulgaris geimpft waren. Dieses

Serum wurde zuerst in eine Vene des Versuchstieres

(Kaninchen) gespritzt, um dieses zu immunisiren ; her-

nach wurden gleiche Doscu von lebenden virulenten

Culturen desselben Microben örtlich injieirt, und zwar

in eine intacte Pfote des Kaninchens und in eine solche,

deren Nervenstamm ausser Action versetzt wurde und

zwar ging die Injection theils der Knerration vorher oder

folgte ihr nach oder es geschah beides zu gleicher Zeit-

in dieser Weise erfolgten drei Haupttypeu der Wir-

kung. Erstens wurde dem Thiere 0,5 g Heilserum intra-

venös injieirt, nachdem den Tag vorher der rechte

N. ischiadicus durchschnitten war; spritzte man
vier Tage nachher 1,0 von der virutenten Cultur in jede

Hinterpfote eiu, so blieb die linke intact, während sich

am sechsten Tage an der rechten Pfote ein Abscess ent-

wickelte. Ein Kaninchen der zweiten Versuchsreihe,

dem man einige Tage vorher den linken Ischiadicus abge-

schnitten hatte, erhielt 1,0 des immunisirenden Serums in

die Jugularis und fünf Tage nachher dieselbe Menge des

virulenten in jeden Unterschenkel. An beiden Stellen

entstand Eiterung, rechts ging diese aber rasch in leichte

Verhärtung über, links dagegen wurde auch das nächste

Gelenk in die Eiterung gezogen und es entstand eine Fistel.

Bei der dritten Reihe wurde der rechtsseitige Hüftnerv

durchschnitten und gleichzeitig in beide Pfoten inji-

eirt, worauf 13 Tage später rechts eine Fistel zur Aus-

bildung kam, die Gegend links aber verschont blieb.

Hiernach ist von Neuem der Beweis geliefert, dass Lä-

sionen des Nervensystems die Resistenzkraft des Orga-

nismus wesentlich vermindern, dass dies aber auch ge-

schieht, wenn der Körper durch Immunisirung unterstützt

wird. Alle Störungen i m Nerven sy st e m begün-
stigen somit in hohem Grade die Infection und
ändert daran auch Heilserum nichts.

Zschokke (11) sah sich durch die Aufrage eines

Collegen veranlasst, der Frage, ob Aderlass Schutz

gegen iBfectionskrankheiten verleiht, näher zu treten.

Essipov hatte angeblich die Erfahrung gemacht,

dass Blut von Meerschweinchen und Tauben baeterien-

tödtende Eigenschaften erhalte, wenn solchen Thieren

Vio bis \ M ihres Körpergewichtes Blut entzogen wird.

Die Leukocyten sollen dadurch erhöhte bactericide Fä-

higkeit erlangen und zwar um so mehr, je mehr Ader-

lässe vorgenommen werden. Z. entnahm nun 2 Ka-

ninchen durch Eröffnung der Ohrenvenen 1 1. resp. I i ecra

Blut und impfte darauf dieselben Kaninchen nebst zwei

Controllthicren desselben Wurfes mit Schweineseuche-

bacterien. Bei denjenigen Thieren, bei welchen der Adcr-

lass vorgenommen worden war, führte die Injection in der

Hälfte der Zeit zum Tode, innerhalb welcher die Con-

trollkanincben starben. Die Versuche lehren also,

dass der Aderlass in diesem Falle keine pro-
phylaktische Wirkung hatte.

Kitt und Mayr (5) haben über die Resistenz-

erseheinnngen und Serumwirkungen bei Gcflügel-

cholera und Schweincseuche zahlreiche interessante

Versuche angestellt. Sie gingen dabei von der Ansicht

aus, dass Geflügelcholera und Schweincseuche bekannt-

lich eng verwandte Krankheiten sind und wollten nun

prüfen, ob das Serum von Thieren, welche gegen eine

der beiden Krankheiten immun gemacht sind, Immunität

oder wenigstens eine gewisse Resistenz auch gegenüber

der anderen Seuche bedingt. Die interessant« Ab-

handlung eignet sich nicht zum Auszuge, weshalb auf

das Original verwiesen werden muss; zudem haben die

Versuche kein abgeschlossenes Resultat ergeben.

Immerhin sei hervorgehoben, dass das Serum präpa-
rirter Thiere d. h. mit Hiihnercholera geimpfter Pferde und
eines gegen llühnereholera relativ immunen Kaninchens
bei einmaliger subcutaner Einverleibung eine den Krank-
heitsverlauf der Hühnerpest und Schweineseuche namhaft
verzögernde, theilweise lebensrettende Wirkung bei Ka-
ninchen und Mäusen hatte, von welchen Thieren die

ersteren hochempfindlich für die Seuche sind. Es trat

allerdings keine absolut* Immunität, sondern nur eine

kurze Zeit andauernde Resistenz ein, welche jedoch
hinreichend sein kann, die in den Körper eingedrungenen

Virulenten Organismen unschädlich zu machen. Die
Immunisirung mit Serum war aber nicht bei allen für

die Bacterien der Septicaemia haemorrhagica empfind-
lichen Thierspecies, d. h. nicht bei Tauben und Hühnern
zu erzielen; es zeigen sich sonach hier Gattungsunter-

schiede.

Klein (6) gelang es, aus dem Inhalt von Pusteln,

welche auf den Armen von Menschen entstanden

waren, die kurz zuvor verendete Schafe geschoren

hatten, einen Coecus ZU isoltren, welcher bei Meer-

schweinchen und Schafen ein ausgedehntes, zu Tode

führendes hämorrhagisches Oedem zu erzeugen

vermochte und von dem Entdecker Staphy lococcus

haemorrhagicus genannt wurde.

Ott (S) beschäftigt sich mit dem von Dune k er

und Hcrtwig entdeckten Muskelleiden, welches

anfangs als Actinomyccs derMusculatur gedeutet

wurde. Dieses Leiden ist bei Schweinen, Schafen,

Kälbern und Pferden festgestellt worden. Ott hat

dasselbe genau studirt und kommt zu dem Schlüsse,

dass das beschriebene Mnskelleiden durch Streptococcen

und nicht durch einen Strahlenpilz verursacht wird.

Es beginnt mit dem Auftreten der Coceeu und hört

nach dem Verschwinden derselben auf. Auf welchem

Wege die Coccen in die Musculatur gelangen, ist noch

nicht bekannt. Hoffentlich gelingt es aber, die Coccen

zu züchten und durch experimentelle Untersuchungen

diese Frage zu lösen und damit auch weitere Beweise

für die Genese der in Rede stehenden Krankheit zu

erbringen. Leber die Natur der Streptococcen steht

nur soviel fest, dass sie nicht zu den citerbildenden

Coccen gehören und dass ihr Vorkommen im Thier-

körper nach den bisherigen Beobachtungen ausschliess-

lich auf das Muskelgewebe beschränkt ist.

Was die Frage betrifft, in welcher Weise das mit

Streptococcen behaftete Fleisch in sanitärer Beziehung

zu beurtheilcn sei, so bemerkt Ott Folgendes:

Bisher wurde das von den sogenannten Strahlen-

pilzen geringgradig befallene Fleisch unbeanstandet in

den freien Verkehr gegeben und nur das in seiner Be-

schaffenheit auffallend veränderte Fleisch dem Consume
entzogen. Dieses Verfahren ist insofern gerechtfertigt,

als eine Erkrankung nach dem Genüsse dieses Fleisches

noch nicht beobachtet worden ist. Meines Erachtens

ist daher auch das mit den beschriebenen Streptococcen

behaftete Fleisch wie früher zu beurtbeilen, so lange
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nicht durch anderweitige Forschungen Beweise für die

gesundheitsschädlichen Eigenschaften desselben erbracht

worden sind.

B. Tbiersenehen and Infeetionskrankheiten im

Einzelnen.

1. Rinderpost.

1) Danysz u. Borde t, Behandlung der Rinder-

pest. Rapport der Versuchsstation zu Watewal-Prefcoria,

mit Bemerkungen von T h c i 1 e r. Pretoria. — 2) K o c h , R.,

Berichte über seine in Kiraberley ausgeführten Expcri-

mentalstudien zur Bekämpfung der Rinderpest. Deutsche

med. Wochenschr. Xo. 15 u. 1(5. — 3) Derselbe,
Rescarches into the cause of Cattle Plague. The British

Med. Journ. May 15. — 4) Kohlstock, Die sanitären

Maassnahmen gegen die Rinderpest in Südwestafrika.

Deutsches Kolonialblatt Jahrg. VIII, No. 22. 15. Nov.

Refer. nach Centraiblatt für Bacteriologie. Bd. XXII.

S. 787. — 5) Kolle u. Turner, Uebcr den Fortgang

der Rinderpestforschungen in Koch's Versuchsstation in

Kimberlcy. Deutsche med. Wochenschr. No. 50 u. 51. —
C) Nencki, Sieber u. Wyznikicwicz, Uebcr die

Rinderpest. Berliner klin. Wochenschr. No. 24. —
7) Polfiorow, Zur Frage über die Temperatur beider
Rinderpest. Petersburg. Archiv für Veterinärwissensch.

No. 11, S. 483. — 8) A. Thci 1er?, Rinderpest in Süd-

Afrika. Schweiz. Arch. Bd. 39. S. 49. — 9) Tokishige,
Derzeitige Resultate von Immunisirungsvcrsuchen gegen

die Rinderpest. Berliner thierärztl. Wochenschr. 27.

S. 315. — 10) Berirhte des Herrn Prof. Dr. Koch
über seine in Kimberley gemachten Versuche bezüglich

Bekämpfung der Rinderpest. Ref. a. d. Centralbl. für

Bacteriologie. No. 18/14. S. 291. pag. 526 in der Berl.

thierärztl. Wochenschr. — 11) Rinderpest auf der Iusel

Java. Aus einem Colouial-Bericht zusammengestellt. —
12) Zur Rinderpesttilgung in Afrika. Kritische Be-

merkungen hierzu in der Berliner thierärztl. Wochenschr.
S. 256-

Robert Koch (2 u. 3), welcher im Auftrage der

englischen Regierung über die Rinderpest in der Cap-

Colonie Untersuchungen anstellte, theilt die Resultate

seiner Forschungen in einem Bericht an den Land-

wirthschaftsminister in Capstadt mit- Wir entnehmen

diesem Berichte folgende Daten:

Alle Bemühungen, durch das Microscop oder durch

Culturvcrfahren einen speeifischen Microorganismus in

dem Blute zu entdecken, sind bisher fruchtlos geblieben.

Ebenso wenig gelang es, im Nasenschleim, ir. den Se-

creten anderer Schleimhäute oder im Darminhalt einen

speeifischen Microben nachzuweisen. Eine Nachprüfung
der von Dr. Ed in g ton gefundenen und gezüchteten

Microorganismen hat ergeben, dass dieselben nicht als

die ursächlichen Erreger der Rinderpest anzusehen sind.

Es musste bei dieser Sachlage das Hauptgewicht vor

Allem darauf gelegt werden, eine practische Methode
der Schutzimpfung zu ermitteln. Nach mehrfachen
erfolglosen Vorversuchen stellte es sich heraus, dass

das Blutserum von Rindern, welche die
Rinderpest überstanden haben, eine deutlich
immuni.sirende Wirkung hat. Aber diese Eigen-

schaft ist nur gering, denn es sind 100 cem solchen
Serums nöthig, um ein Thier gegen die Infection mit

einer kleinen Dosis Rinderpestblut zu schützen. Ausser-

dem ist diese Immunität nur eine passive und kann
nur von kurzer Dauer sein. Für die Schutzimpfung
im Grossen ist daher ein solches Serum für sich wohl
kaum zu gebrauchen.

Dagegen ist es Koch gelungen, durch eine Mischung
von Serum und virulentem Rinderpestblut mehrere Thiere

innerhalb 14 Tagen so weit zu immuuisiren, dass sie

eine Injection von 20 com Rinderpestblut (die 10 000-

fach tödtliche Dosis) ertragen, ohne krank zu werden.

Aus dieser Thatsache schliesst K., dass dieso Immunität
von einem höheren Grade und activer Natur ist, ähnlich

derjenigen, welche die Thiere nach dem Ueberstehen

der Rinderpest erlangen. Eine zweite, nicht minder
wichtige Thatsache ist die, dass mit der Galle von
Rindern, welche an Rinderpest gestorben
sind, andere Thiere immunisirt werden
können. In diesem Falle genügt eine einzige sub-

cutane Injection von 10 rem Galle. Diese Immunität

tritt am 10. Tage, vielleicht noch früher ein. und ist

so stark, dass selbst 4 Wochen später 40 cem Rinder-

pestblut injicirt werden konnten, ohne im Geringsten

zu schaden. Auch hier scheint es sich um active

Immunisirung zu handeln. Der locale Effect einer In-

jection ist nur eine harte, zuweilen schmerzende An-
schwellung von etwa Faustgrösse, welche in wenigen
Wochen wieder verschwindet, vorausgesetzt, dass die

Galle noch nicht in Zersetzung übergegangen war, was
bei den an Rinderpest gestorbenen Thieren öfter vor-

kommt. Im letzteren Falle kann ein Abscess ent-

stehen, der indess für den Process der Immunisirung
ohne Belang zu sein scheint. Diese eben erwähnten
Thatsachen lassen nach Koch erwarten, dass die

Rinderpest ohne grosse Schwierigkeiten in verhältniss-

mässig kurzer Zeit ausgerottet werden kann, wenn man
diese Methoden in die Praxis übersetzt.

Die lmmuuisirung mit Serum iu der angegebenen
Weise kann dazu dienen, um riuderpestfreie Gegenden
von den inticirten durch einen breiten (lürtel von im-

munisirtem Gebiet abzuschliessen. Die Schutzimpfuug

mit Galle dagegen wird in den iuficirten Gegenden von
unberechenbarem Nutzen sein. Jeder Todesfall an
Rinderpest liefert eine mehr oder weniger grosse Menge
von Schutzstofl für die noch nicht inticirten Thiere des

betreffenden Ortes.

Nencki, Sieber und Wyznikicwicz (<*>) hatten

bereits im Jahre 1896 im russischen Archiv für Vete-

rinärmedicin über ihre Untersuchungen berichtet und

das Ergebniss derselben in folgenden Sätzen zusammen-

gefasst:

1. Der Erreger der Rinderpest gehört nicht zu den
Bactericn.

2. Der speeifische Microbe der Rinderpest lässt sich

auf mucinhaltigen Nährböden, Agar, Peptonbouillon (5

bis 10 pCt.) mit Zusatz von 2 pCt. Kochsalz cultiviren,

wo er in Form von blassglänzcnden, runden, manchmal
birnenförmig spitz ausgezogenen, 1,5—3 /i grossen Kör-

perchen erscheint. Die Culturen dieses Microben in 1.

bis 4. Generation rufen bei Schafen uud Ziegen typi-

sche Rinderpest hervor, und gesunde Kälber, mit dem
Blute der gefallenen Thiere iuticirt, gehen ebenfalls an

Rinderpest zu Grunde.
3. Das Serum vou Thieren, welche die Pest über-

standen haben, hat immunisirende Eigenschaften.

Gelegentlich neuerer Untersuchungen haben die

Autoren Culturmethodcn gefunden, mit Hülfe deren es

gelang, die Rinderpestmicroben genauer zu studiren.

Bezüglich der Herstellung der geeigneten Nährböden
muss auf das Original verwiesen werden. Die Microben

fanden sich in allen Organen und Säften, auch iu der

Galle (im Gegensatze zu der Annahme Kochfs); im
Blute kommen sie nicht nur frei vor, sondern auch ein-

geschlossen in rothen und weissen Blutkörperchen. Die

Vermehrung geschieht durch Abschnürung der Tochter-

von den Mutterzcllcn. Betreffs der Immunisirung sind

die Verff. zu endgültigen Resultaten noch nicht gekom-

men. Mit Schafserum bebandelte Kälber blieben immun,
dagegen Hessen sich Kälber mit dem Serum immuner
Kälber nicht sicher immunisiren, der einzige Erfolg hier-

bei war höchstens ein protrahirter Verlauf der Krank-

heit. - Die Verff. fanden ausserdem in den vewehie-
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denen Organen (Uterus-, Nasenschleim, Leber, Milz,

Nieren) pestkranker Thiere Amöben, die sich leicht bis

zur 20. Generation auf mucinhaltigen Nährböden bei

Brüttemperatur züchten Hessen. Diese Amöben sind

für Wiederkäuer nicht pathogen, dagegen gelingt es,

durch Impfungen mit denselben Kälber und Ziegen ge-

gen Rinderpest zu immunisiren. Dies sei dadurch zu

erklären, dass die Amöben, gleichwie Bacterien auch

den Microben der Rinderpest in ihre Leibessubstanz

aufnehmen und so abschwächen. Zur Zeit sind die

Verff. damit beschäftigt, immunisirendes Serum vom
Pferd oder Schwein zu gewinnen.

Theiler (8) berichtet über die Rinderpest in

Süd-Afrika. Er wurde am 6. März 189f» als Commissar

der Regierung von Transvaal nach Matabeliland (Rho-

desia) abgeordnet, um sich über die Natur einer ver-

berenden Rinderseuche, welche in der Nähe von Bulu-

wayo und nördlich vom Zambcsi ausgebrochen war, zu

informiren und Vorschläge zu deren Bekämpfung cin-

cinzurcichen. In Buluwayo hatte T. Gelegenheit, den

Ausbruch der Seuche in einer Herde von l.
r
>0 Stück

Vieh zu sehen und Rinderpest zu constatiren.

T. bespricht sodann die unglaublich schnelle Aus-

breitung der Seuche, den euormen Schaden, den sie

anrichtete, und die Versuche, sie zu bekämpfen. Dieser

Bericht eignet sich nicht zum Auszuge und ist im

Original nachzulesen. Nur Folgeudes sei noch hervor-

gehoben :

Am 1. und 2. Sep'.cmber tagte in Vrijburg (Bc-

chuanaland, Cap-Colonie) die zweite südafrikanische

Rinderpcstconfercnz. Die gefassten Beschlüsse lauten:

1. Absehliessung aller südafrikanischen Staaten mit

doppelter Drahthecke, mit nicht weniger als 500 Yards

Zwischenraum, und Absehliessung aller Seuchenherde

auf dieselbe Weise. 2. Desinliciren aller Kaffern, die

aus inficirten Gegenden kommen, und um dieses durch-

führen zu können, die Einrichtung eines sog. Pass-

geseties. 3. Der Export von Häuten, Hörnern, Haar

und Wolle wird von England nur erlaubt, wenn die-

selben erst desinficirt worden sind. Zur Desinfeetion

soll 5proc. Carbolsäure verwendet werden, in welcher

Rinderhäute 1 Stunde, Schaffelle V« Stunde liegen

bleiben. Wolle und Haare müssen mit warmem Wasser

gereinigt werden.

Ueber die Rinderpest auf der Insel Java im

Jahre 1897 (11) wird Folgendes berichtet:

Im April 1897 brach in Batavia (Stadt) die Rinder-

pest aus; zur selbigen Zeit wurden auch Britisch Indien,

Siam, die Straits Settlements, sowie mehrere Inseln von

Niederländisch Indien (Aljrh, Sumatra's Ostküste,

Palembong auf der Insel Sumatra, Bandjormacsin auf

der Insel Borneo) von dieser Krankheit getroffen.

In kurzer Zeit waren von Batavia aus von den
41 in der Nähe liegenden Geholten mit zusammen
2098 Stück Rindvieh 950 angesteckt, von diesen starben

774, die übrigen 176 blieben erhalten.

Das Seucbengcbiet zählte 13 080 Büffel und 5548
Rinder.

Die Epizootie wurde bekämpft mit „Durchseuchen
lassen* unter polizeilicher Aufsicht, nachdem alle

lebenden Tbiere markirt und registrirt worden waren.

Die Seuche war nach 8 Monaten erloschen.

Temperatur und RegenfaU Waren in den 8 Monaten,

wie folgt:

Monat.

Temperatur
in F°

maxi- mini-

mum.
|

mum.

— M
"3 5
N S

»
Quantität

Wasser

in

mm.

Anzahl

kran-

ker

Thiere.

Anzahl
genesener

Thiere.

April 87.8 73,8 149 254 17
viMai .... 90,2 73,4 2 91 857 78
»I U II 1 • 90,6 71,0 9 22 68 56
Juli. . . . 89,3 70,0 5 56 34 7

August . . 92,0 69.0 40 4

September 91,6 72,0 5 46 15 13

October . . 91,0 72,5 14 189 4 1

November . . 89,7 72,8 13 213 2

Tokishige (9) berichtet über seine Immunisirnngs-

versnehe gegen Rinderpest. Er immunisirte zunächst

ein Kalb mit durch höhere Temperatur und durch Luft

abgeschwächtem Serum, dann durch Verfüttern von

Cadavermaterial von einem eclatanten Milzbrandfalle.

Mit dem Blutserum desselben wurden andere Kälber

geimpft und nachträglich mit frischem Rinderpest-

material inficirt. Auf (irund seiner Experimente gelangt

Verf. zu folgenden Schlüssen:

1. Wird zwecks Iminunisirung zu schwaches Virus

beim Kalbe eingeimpft und tritt danach keine Tempe-
ratursteigerung ein, so zeigt dasselbe keine Immunität
gegen künstliche Infection. 2. Tritt hingegen deutlich

Tcruperatursteigerung ein, so ist ein solches Thier voll-

kommen immun. 3. Das Serum von solchen Kälbern,

welche die Krankheit nur einmal überstanden haben, zeigt

keine Immunisirungskraft, selbst wenn 80 cem Serum
auf 50 kg Körpergewicht injieirt werden. 4. Das Serum
von Kälbern, welche wiederholt mit starkem Virus ge-

impft worden sind, kann anderen Thieren, welche da-

mit geimpft werden, Immunität verleihen. 5. Immuni-
tät kann nur verliehen werden, wenn die Injection vor

der Infection geschieht. 6. Scrumeiuspritzuugcn nach

der Infection scheinen ohne Wirkung zu sein. 7. Das

injicirte Serum wird bald resorbirt, ohne locale oder all-

gemeine Störungen zu veranlassen. — Die durch Serum-

impfung erlangte passive Immunität erscheint also durch

wiederholte Impfung mit starkem Virus wesentlich er-

höht zu werden. Die Menge des zur Erzielung der

Immunität erforderliehen Serums muss für 300kg Körper-

gewicht mindestens 120 cem betragen. Das würde
practisch undurchführbar sein.

Polfiorow (7) theilt betr. der Temperatur bei

Rinderpestkranken mit, dass er vor einigen Jahren iu

den Kirgisen-Steppen bei 11 an heftiger und im Uebrigen

typischer Rinderpest erkrankten Thieren keine Tempe-

ratursteigerung beobachtet habe; er glaubt deshalb, dass

eiue Erhöhuug der Temperatur auf über 40° C. bei der

Rinderpest nicht unbedingt vorhanden zu seiu braucht.

(Diese Behauptung ist zweifelsohne unbegründet

und die ganze Mittheilung trägt den Character einer

Erinnerung. Ref.)

'2. Milzbrand.

1) Bredow, Zahlreiche Fälle von Milzbrand in

derselben Localität: Pustula maligna beim behandelnden

Thierarzte. Annal. de med. vet. 46. Jahrg. p. 646.

— 2) Brotzu, Passaggio dei gcrnii del carbonchio a

traverso Fintestino del cane. (Der Durchgang der Milz-

brandsporen durch den Darmcanal des Hundes.) Clin,

vet. XIX. p. 450. D'Ufficiale sanitario. p. 341. —
3) Bucher, Uebcr Milzbrandbäufung in einem Stalle.
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Sachs. Ber. S. 87. — 3a) Bücher, Wolf, Heilung

von Milzbrand beim Rinde durch Creolin (!>0,0 p. Tag)

in 3 Tagen. Ebcndas. S. 88. - - 4) über, Beob-

achtungen und Erfahrungen bei der Aufklärung von

Milzbrandverdachtsfällcn. (Nach einem im Verein

sächsischer Bezirksthierärzte am 30. Mai 1897 gehaltenen

Vortrage.) Deutsche thierärztl. Wochcnschr. V. Jahrg.

,11. Heft. S. 447. — 5) Fiorentini, Kin Fall von

Milzbrand beim Plerde. Bollott. della societä med.-

chir. di Pavia 1895, Kef. Ztschr. f. Fleisch- und Milch-

hyg. VII. S. 97. — 6) Gebauer, Milzbrand beim

Pferde. Zeitschrift für TlnVrmedicin. 1. S. 43. —
7) Gerds ialkowsky, J., Zur Frage über den Ueber-

gang der Anthraibacillen durch die Placenta bei

Schafen. Petersb. Archiv f. Vctcrinärwisscnschaftcn. 2.

S. 45. — 8) Griglio. Zerstören Gerbereien die Dauer-

sporen des Milzbrandes? Le Progrcs vet. No. 20. —
91 Helfer, Die Milzbraudcntsehädigungen. Bericht d.

Thierärztl. Vereius v. Elsass-Lothriugen. 1896. S. 25.

— 10) Hutyra, F., Schutzimpfungen gegen Milzbrand.

Ungar. Veterinärberieht pro 1896. — 10a) Kern,
F., Ifeber die Hülle des Milzbrand-Raeillus. Veterina-

rius No. 14. (Ungarisch.) — 11) Lchnert, Heilung

von Milzbrand bei einer Kuh durch grosse Gaben Salicyl-

säuro und Spiritus. Sachs. Ber. S. 88. - 12) Li er,

Pathologische Anatomie des Milzbrandes. Vortrag, ref.

in der Bcrl. th. Wochscb. S. 328. — 13) Mclnikow-
Rasw eden ko w, N., Ueber künstliche Immunität der

Kaninchen gegen Milzbrand. Zcitschr. f. Hvg. u. Inf.«

Kraukh. 25. Bd. 2. Heft. — 14) Persenaire, Jets

over Crcoline bij Miltonur. (Ueber Creolin bei Milz-

brand.) Thierärztl. Blätter f. Niederl. Indien. Bd. XI.

S. 92. — 15) Richling, Ueber Entnahme von Blut-

proben zur Milzbrand-Diagnose. Berl. th. Wchschr.

S. 377. — 16) Schmidt, Milzbrand beim Pferde.

Deutsche thierärztliche Wochenschrift. V. Jahrg. 1897.

Heft 4. S. 28. — 17) Schroedcr, E., Berieht über die

im Gouverneineut Olonetz im Sommer 1896 ausgeführten

Schutzimpfungen bei Pferden gegen Milzbrand. Peters-

burger Archiv f. Veterinärwisseuschaften. No. 8. S. 329.

— 18) Smith, F., Symptome und Organveränderungen
beim Milzbrand der Plerde. The Veterinarian. LXX.
p. 61

; p. 131. — 19)Sobcmheim, Experimentelle Unter-

suehutigen zur Frage der aetiven und passiven Milz-

brandimmunität. Zcitschr. f. Hyg. u. Iuf.-Krankh.

25. Bd. 2. Heft. — 20) Wolf, Krkrankung eines

Hundes und einer Katze durch Lecken infieirten Blutes.

Sächs. Ber. S. 88. — 21) Her Milzbrand unterhalb Mai-

land und seine Beziehungen zu Gerbereien. Giorn.

della Reale Societa Italina d'Igiene. S. 129. — 22) Ber
Milzbrand unter den preussischen Armeepferden im
Jahre 1896. Preuss. statist. Veter.-Bericht. S. 47. —
23) Milzbrandiiberlragungeu durch ausländische Häute.

Sächs. Ber. S. 88. — 24) Milzbrandimpfungen. Archiv

f. Thierheilkd. XXIII. S. 187.

Vorkommen. Im Königreich Sachsen (Sachs.

Ber. S. 86) kamen 1896 Fälle von Milzbrand vorbei
2 Pferden, 283 Rindern und 1 Ziege. Von den er-

krankten Rindern sind 9 genesen, 187 gefallen, S7
(32 pCt.) nothgeschlachtet. Infectionen von Menschen
wurden 9 beobachtet, welche sämmtlieh genasen.

Milzbrand (22) wurde unter den Pferden der

preussischen Armee im Jahre 1896 nur bei einem
Pferde beobachtet. Das Thier erkrankte während der

Nacht plötzlich unter Kolikerscheinungeu und verendete

in wenigen Stunden. Im Milzblute fanden sich zahl-

reiche Milzbrandbacillcn.

Bredow (1) berichtet über einen seueben-
artigen Ausbruch von Milzbrand in einem Ge-

höfte.

Bei dem ersten au Milzbrand gestorbenen Thicre

war der Fleischer, weil er nicht wusste. dass es sich

um Milzbrand handelte, unvorsichtig verfahren und
hatte den Infectionsstoff ausgestreut. Dadurch wurden
die anderen Thiere angesteckt, und es starben 12 Thiere

in 9 Tagen an Milzbrand. — In dem ganzen Bezirk

Deffel ist der Milzbrand geradezu epidemisch aufge-

treten, offenbar durch die Ausstreuung der Sporen des

Milzbrandbacillus durch die lnundation der Gegend in

Folge der starken Regengüsse im Juni und Juli. —
Ein Thierarzt inlicirte sieh und erkrankte an Pustula

maligna: die eingeleitete Behandlung hatte guten Er-

folg, sodass der Patient vollkommen genas; die Wunde
vernarbte allerdings erst nach 8 Wochen.

Allgemeines. (21) Zum Zwecke der Erforschung

des ursächlichen Zusammenhanges zwischen dem

häutigen Vorkommen des Milzbrandes unterhalb

Mailau d uad den zahlreichen Gerbereien in dieser

Stadt ist eine besondere Commission der hygienischen

mediciuischen Gesellschaft ernannt worden, welche im

Wesentlichen zu folgendem Resultate kam.

Als Ursache für die Entstehung der zahlreichen

unterhalb Mailand vorkommenden und an Zahl all-

jährlich zunehmenden Milzbrandfälle ist die Verunrei-

nigung der Rieselwässcr mit den Abwässern der Ger-

bereien anzusehen. Diese Thatsache ist daraus zu ent-

nehmen, dass der Milzbrand dort am heftigsten und
meisten herrscht, wo die Abwässer zuerst hingelangen,

und allmälig abnimmt, je weiter entfernt die Orte von

den Gerbereien liegen. Ferner gebt dies daraus her-

vor, dass solche Gehöfte und Orte, welche zwar an den
vereinigten Wasserläufen liegen, ihr Wasser aber nicht

aus diesen oder höchstens oberhalb der Gerbereien ent-

nehmen, frei sind von Milzbrand.

Dass nebenbei auch noch infieirtes Futter, Dünger
aus Milzbrandställen, mangelhafte Beseitigung der Milz-

braudeadaver u. s. w. beschuldigt werden müssen, ist

selbstverständlich.

Als hauptsächlichste Träger des Milzbrandeonta-

giums aus Gerbereien wurden die Macerationswasser er-

mittelt, welche bei dem Bearbeiten der Häute ent-

stehen. Die frischen Häute werden nämlich nach Ent-

fernung des Fettes im Sommer 12 bis 15, im W inter

18 bis 20 Tage in Kalkwasser gelegt. Die trockenen

Häute, welche durch mehr oder weniger wirksame Des-

infektionsmittel (Naphthalin, Kalk, Arsenik, Seesalz

conservirt ankommen, erfahren diese Behandlung erst,

nachdem sie im Sommer 4 bis 5, im Winter 8 bis 10

Tage in blossem Wasser aufgeweicht (-grün gemacht")
sind. Hierauf werden die Haare entfernt, die Haut ge-

schält und dann folgen die eigentlichen Gerbemethoden.
Diese beiden Arten von Macerationswasser (Macerations-

und Kalkwasser) sind als die hauptsächlichsten Träger

des Milzbrandeontagiums zu betrachten.

Prophylactische Maassuahmeu konnten nach dem
Dargelegteu nur darauf gerichtet sein, die Häute in den
Gerbereien gründlichst zu desiulieiren, bevor dieselben

in die Maccrationsbäder kommen. Die Commission
stellte 'zahlreiche diesbezügliche Versuche an. Allein

von allen Desinfcctionsmitteln, dio ohne allzu grosse

Kosten, ohne Gefahr für Menschen und Material und
mit Rücksicht auf Handlichkeit in Frage kommen, blieb

nur die Fluorwasserstoffsäure übrig, denn die zahl-

reichen diesbezüglichen bactcriologischen Untersuchun-

gen lassen vermutben, dass ein mehrtägiges (bis 4 Tag*)

Einlegen der Häute in 1 bis 5 pM. HFI-Lösung genü-

gen würde, um alle anhaftenden Milzbrandkeime zu zer-

stören, sodass die Gefahr der Infection durch die Ab-
wässer der Gerbereien vermieden werden könnte.

Die Commission hat nach letzterer Richtung Ver-

suche in grossem Maassstabc in Aussicht gestellt, wozu
sich grosse Gerbereien bereit erklärt haben.
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Badllen and Attiologisrhrx. Gordsialkowsky

(7) stellte eine Reihe von Versuchen zur nochmaligen

Cun trolle der bekannten These von Straucll und

Davaine über die Unfähigkeit der Anthrax-

bacillen, die Flacenta bei Schafen zu durch-

dringen an. Zu dem Zwecke wurden zwanzig träch-

tige Schafe mit virulenten Anthraxbacillen subcutan

iulicirt.

Alle Versuchstiere starben nach 40— 50 Stunden.

Die Ktnbryonen wurden unter strengsten Cautelen aus

dem Uterus herausgenommen und aus verschiedenen

ihrer Organe reichliche Aussaaten gemacht. Ausserdem
wurden mit Leberstücken von je einem Fötus je zwei

Kaninchen geimpft. Bei den SO trächtigen Schafen

fanden sieh 23 Embryonen und von diesen hat Verf.

im Ganzen 432 Aussaaten auf verschiedenen Xähr-

medien und mit grosseren Gewcbsstücken gemacht. Das
Resultat war, dass nur von 3 (von 2 Fitten stammen-
den} Aussaaten Culturen erhalten wurden, und selbst

in diesen S Fällen entwickelten sich nur annselige und
winzige Colonien auf den Petrischalen.

Aufgrund dieser Experimente zieht Verf. den

Schluss. dass auch bei Schafen die Authrax-
bacillcn die Flacenta passiren können, es jedoch

nur in ca. 10 pCt. aller Fälle thun dürften.

Griglio (8) uuterwarf die Haut eiuer an Milz-

brand verendeten Kuh allen jenen Proceduren,

welche in Gerbereien vorgenommen werden, um zu

prüfen, ob dieselben im Stande seien, die Dauer-

sporen des Milzbrandes zu zerstören, bezw. um
festzustellen, welche Zeit hierzu nöthigen falls erforder-

lich sei. Er ist dabei zu folgenden positiven Ergeb-

nissen gelangt, welche bactcriologiseh controlirt wurden:

1. Selbst lange Zeit fortgesetzte völlige Aus-
trocknung der Haut zerstörte die infectiösen Eigen-

schaften derselben nieht: auch nicht, wenn die Haut
zuvor stark cingesalzcn wurde. — 2. Das Einlegen der

trockenen Haut in frische Kalkmilch, wie es in

den Gerbereien üblich ist, sowie die nachfolgenden

Operationen an der abgeschorenen Haut schwächten die

Virulenz selbst nach 185 Tagen nicht ab. — 8. Selbst

das regelrechte Gerben der Haut in Sumachlor (von

Rhus coriaria) während der üblichen Zeit von 40 Tagen
zerstörte nicht alle Infectionskeimc: das Leder ver-

mochte immer noch den Milzbrand auf gesunde Thiere

zu übertragen und tödtliehe Wirkungen auszuüben.

In einer Lederfabrik in Nossen ereigneten sieh

wiederum zwei Milzbranderkrankungen (23), aus denen

sich ergiebt. dass die Milzbrandübertragung

durch ausländische Häute erfolgte.

Eine Fabrikrevision ergab. da.vs nur die auslän-

dischen, namentlich die chinesischen Häute, die in ar-

senicirtem, lufttrockenem Zustande in grossen Ballen bis

zu 150 Stück lest verpackt hier ankommen, gefährlich

sind. Beim Auseinanderbreiten wirbelt gewöhnlich viel

Staub auf, und die scharfen Kanten der Häute verur-

sachen sehr leicht oberflächliche Hautrisse, die dann
gleich jeder anderen noch so oberflächlichen, unbeach-
teten Hautverletzung zu Eingangspforten der Milzbrand-

bacillen werden können. Demzufolge wurde beantragt,

dass die Packete der ausländischen H inte in verdeckten

Schuppen mit wasserdichtem Fusshoden aufbewahrt,

dass auch der heizbar herzustellende Aufbereitungsraum

um die Weichbottiche herum mit wasserdichtem Boden
versehen und dass das Auseinandernehmen der Häute
mittels Zangen vorgenommen werde.

Brotzu (2) hat durch Verfütterung einer an Milz-

brandsporen reichen Nahrung, bezw. der Milz von Milz-

brandcadavern (Rindern) oder von Meerschweinchen,
welche an Milzbrand zu Grunde gegangen, nachge-
wiesen, dass die nach 30—85 Stunden im Koth
wiederkehrenden Keime, die er nach Gram färbte

oder in Plattencultureu nachwies, wohl eine Ver-
la ii gs a m u n g i h r e r E n t w i c k e 1 u n g erfahren, aber
ihre Virulenz nicht verlieren. Subcutaue Ein-

spritzung ihrer Culturen tödtet Meerschweinchen binnen
3»; Stunden. Die Fäces derjenigen Hunde, welche nur
Sporen, wie derjenigen, welche nur Bacillen erhalten

hatten, gaben, nachdem sie nach 15—30 Minuten langer

Erwärmung auf 70° in Gelatine ausgesäet waren, Milz-

brandbacilleu-Cultureu.

Kern (10a) gelangte bei seinen Untersuchungen

über die Structur der Milzbraud-Bacillen zu fol-

genden Resultaten:

Der Bacillus ist sowohl im Thierkörper, als auch
in Culturen stets von einer Hülle umgeben, die daher
einen integrirenden Theil desselben bildet; bei aus
Cadavern stammenden Bacillen färbt sich die Hülle
leichter, als bei solchen, die Culturen entnommen wur-
den ; jeder Bacillus hat seine eigene Hülle und ist die

Berühruogslinie je zweier Hüllen zwischen den Bacillus-

enden gut erkennbar; bei cultivirten Bacillen ändert
sich die Form der Hülle mit dem Alter der ersteren.

Impfung and Immunität Im Archiv für Tbier-

hcilkunde (24) wird über eine Anzahl Milzbrand-
impfungen berichtet, die nicht unerhebliche Verluste

im Gefolge hatten; es starben z. B. von 84 geimpften

Pferden 4 Stück.

Hutyra (10; berichtet über die in der zweiten

Hälfte d. .). 1895 und in der ersten Hälfte d. J. 1896

in Ungarn durchgeführten Schutzimpfungen
gegen Milzbrand auf Grund amtlicher Berichte fol-

gendes:

Leber Impfungen von Pferden sind für die

zweite Hälfte des Jahres 1895 aus 10 Komitaten,

25 Wirtschaften und für die erste Hälfte von 1896 aus

25 Komitaten, 173 Wirthschafteu verwendbare Daten
eingelangt. In diesen 198 Wirthschafteu sind innerhalb

der erwähnten Jahresdauer G144 Pferde geimpft wor-

den. In 185 Wirthschafteu ist unter 5717 Pferden

innerhalb eines Jahres keiu Verlust infolge von Milz-

brand verzeichnet worden; in 3 Wirtschaften sind von
139 geimpften Pferden in dem Zeitraum zwischen den
zwei Impfungen 5 St., später bis zum Ende des Jahres

1 St. an Milzbrand umgestanden: in 10 Wirthschafteu

sind bereits bedrohte Pferdebestände geimpft worden
und ist daselbst von 288 Pferden nach der 1. Impfung
noch ein Pferd gefallen, während später innerhalb eines

Jahres die Bestände gesund geblieben sind.

Im Ganzen sind in den 198 Wirtbsehaften unter
C. 1 4 4 geimpften Pferden an Milzbrand umgestanden:
in der Zeit zwiseh. den 2 Impfungen 6 St., d. i. 0.09 pCt.

später innerhalb eines Jahres . 1 „ , , 0,01 „

Gesammtverlust 7 St., d. i. 0,10 pCt.

Die Summirung der Daten aus den sieben Jahren

1889—95/96 ergiebt, dass von 16 574 geimpften Pferden

an Milzbrand gefallen sind:

in der Zeit zwisch. den 2 Impfungen 27 St., d. i. 0.16 pCt.

später innerhalb eines Jahres , , 8, , „ 0,04 „

Gesammtverlust 35 St.. d.i. 0,20 pCt.

Ueber Impfungen von Rindern sind für die

zweite Hälfte des Jahres 1895 aus 25 Komitaten, bez.

211 Wirtschaften und für die erste Hälfte des Jahres

1896 aus 37 Komitaten, bez. 772 Wirthschaften ver-

wendbare Daten eingelaufen. In diesen 983 Wirth-

schaften sind innerhalb des erwähnten Jahres insge-

sammt 108 999 Rinder geimpft worden. In 853 Wirth-
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schafton ist unter 96 561 geimpften Rindern innerhalb

eines Jahres kein Verlust infolge von Milzbrand ver-

zeichnet worden; in elf Wirthschaftcu sind von 927 ge-

impften Kindern in der Zeit zwischen den 2 Impfungen

5 St, später innerhalb eines Jahres 15 St. gefallen, in

1 19 Wirtschaften sind bereits bedrohte Rinderbestände

geimpft worden uud sind daselbst von 11471 geimpften

Rindern nach der ersten Impfung noch 15 St., später

innerhalb eines Jahres 6 St. an Milzbrand umge-
standen.

Im Ganzen sind in den 983 Wirthschaften unter

108909 geimpften Rindern an Milzbrand umgestanden:

in der Zeit zwi-sch. den 2 Impfungen 20 St., d. i. 0,02 pCt.

später innerhalb eines Jahres . . 21 „ , » 0.02 ,

Gcsammtverlust 41 St., d. i. 0.04 pCt.

Die Summirung der Daten aus den sieben Jahren

1889—95/96 ergiebt. dass von 277281 geimpften Rin-

dern an Milzbrand gefallen sind:

in der Zeit zwisch. den 2 Impfungen 105 St., d. i. 0,04 pCt.

später innerhalb eines Jahres . 108 , „ „ 0,04 ,

Gesammtverlust 211 St, d. i. 0,08 pCt.

Ueber Impfungen von Schafen sind für die

zweite Hälfte des Jahres 1895 aus 12 Komitaten, bez.

40 Wirthschaften und für die erste Hälfte des Jahres

1896 aus 2G Komitaten, bez. 138 Wirthschaften ver-

wendbare Daten eingelangt. In diesen 178 Wirthschaften

sind innerhalb der erwähnten Dauer eines Jahres ins-

gesamt^ 143857 Schafe geimpft worden. In 140 Wirth-

schaften ist unter 115510 daselbst geimpften Schafen

innerhalb eines Jahres kein Verlust infolge von Milz-

brand verzeichnet worden, in 17 Wirthschaften sind von

18902 geimpften Schafen in der Zeit zwischen den zwei

Impfungen 42 St., später innerhalb eines Jahres 162 St.

Schafe an Milzbrand umgestanden; in 21 Wirthschaften

sind bereits bedrohte Bestände geimpft worden und sind

daselbst unter den 9445 Schafen in der Zeit zwischeu

zwei Impfungen 40 St., später innerhalb eines Jahres

gleichfalls 40 St.. an Milzbrand gefallen.

Im Ganzen und in den 178 Wirthschaften von

143 857 geimpfteu Schafen an Milzbrand gefallen:

in der Zeit zwischen den
zwei Impfungen ... 82 St., d. i. 0,05 pCt.

später innerhalb eines

Jahres. . . . . . .162 „ . „ 0.11 »

Gesammtverlust 244 St., d. i. 0,17 pCt.

Die Summirung der Daten aus den sieben Jahren

1889 -95,96 ergiebt, dass von 663 318 Schafen an
Milzbrand umgestanden sind:

in der Zeit zwischen den

zwei Impfungen . . 2 493 St., d. i. 0,37 pCt
später innerhalb eines

Jahres. . . . . . 8527 , , , 0,53 „_
Gesammtverlust 6 020 St., d. i. 0,90 pCt.

Schröder (17) berichtet über die im Gouverne-

ment Olonctz vorgenommenen Schutzimpfungen
gegen Milzbrand bei Pferden.

Diese Impfungen wurden ausgeführt, um die Vac-

cins von Cienkowsky, Lauge undPasteur zu ver-

gleichen Mit den ersten Vaeeins (1 uud II) wurden
14, mit den zweiten 21 und mit den französischen 28
Pferde geimpft. Alle Pferde vertrugen die Impfung
gut. Kräftiger als allo anderen iu Bezug auf die Wir-

kung erwiesen sich die französischen Vaccine.

Zwei Wochen nach der II. Vaccin wurde eine Con-
troll-Infeetion mit einer virulenten Anthraicultur an

9 immunisirten (zu je 3 aus jeder Gruppe) und 2 nicht

immunisirtcu Pferden vorgenommen. Alle diese Pferde

erkrankten (mäs-<igc Erhöhung der Temperatur, unbe-

deutende Anschwellungen an den Impfstellen), erholten

sich aber bald, nur ein Pferd von der Zahl der mit

Cienkowsky's Impfstoff immunisirten fiel; es blieben

aber auch die beiden Controll- Pferde am Leben.

Verf. begnügte sich aber nicht mit dieser Prü-
fung; er spritzte vielmehr nach weiteren 2 Wochen
allen 10 Pferden, welche die erste Infection überstan-

den hatten, eiue frisch von dem eben erwähnten ver-

endeten Pferde erhaltene Bouilloncultur ä 1 cem ein.

9 Pferde zeigten eine schwere Erkrankung und 6 von
ihnen fielen. Es ertrugen somit beide Coutrollimpfun-

geu von den 9 immuuisirten Pferden nur 4.

Es ist jedoch nicht zu verwundern, dass die Pferde
zwei so schnell nach der Vaccination und auf einander

folgende Impfungen mit so grossen Mengen Ansteckungs-
stoffes nicht vertragen haben. Interessanter ist die

Beobachtung des Verf.'s, dass im Laufe von 2 Monaten
nach der Vaccination aus der Zahl der immunisirten

Pferde 3 in Folge natürlicher Ansteckung an carbun-
culöser Form von Anthrax verendeten.

N. Meluikow-Raswcdcukow (13) berichtet zu-

nächst über seine Resultate mit der von Wooldridge
(1888) angegebenen, bisher noch nicht einwandsfrei

nachgeprüften Methode der Immunisirung von
Kaninchen gegen Milzbrand mit Thymus-
Vaccine.

Seine Thymusvaccine stellt M. folgendermaassen
her: Frische, fein zerkleinerte Thymusdrüsen ton Käl-
bern werden mit Aq. dest. (1 : 2) gemischt, die Mischung
20 Stunden in einen Eiskasten gestellt, unter der
Presse durch Marly hindurchgedrückt, das Extract noch-
mals mit Aq. dest. (1 : 1) verdünnt, Soda bis zur
schwach alkalischen Reactiou zugesetzt, 15 Minuten bei

100 u im Dampfapparat sterilisirt und durch feines

Leinen tiltrirt. Diese Thymusbouillon wird mit Milz-

brand geimpft, 2-3 Tage in den Termostaten gestellt

und 80 Minuten lang einer Temperatur von 100° aus-

gesetzt.

Mit dieser Thymusvaccine stellte M. seine Versuche
an 8 Kaninchen an, allerdings mit negativem Resultat.

Nach Roux und Cbamberland können Kaninchen
imrounisirt werden, indem man denselben 40 cem
Pasteur- Vaccin 1 intravenös, nach 2—3 Tagen die

gleiche Dosis desselben Vaccins, nach 1 Woche 0,25 cem
Pasteur- Vaccin II subcutan applicirt. Um dieses

Verfahren zu prüfen, stellte M. mit Üjeils selbstbereite-

tem, theils von Pasteur bezogenem Vaccin folgende

Versuche an.

4 Kaninehen erhalten je 15—30 cem Vaccin (Be-

reitung 12—14 Stunden bei 42—43'), dann nach
40 Tagen je 20—30 cem Pasteur- Vaccin 1, uaeh
7 Tagen 0,2— 1 cem Pasteur- Vaccin IL Der Tod
erfolgt bei allen nach 56—135 Stunden durch Milz-

brand. 3 weitere Kaninchen erhalten 12—40 cem
selbstbereiteten Vaccin (30—40 Stunden bei 42 bis

43°), nach 41 Tagen 18—30 cem Pasteur- Vaccin l,

nach 8 Tagen U,3 cem Pasteur-Vaccin II, nach 5 Tagen
0,5 cem Bouillonemulsion. Alle sterben nach GO— 90
Stunden an Milzbrand. 2 Kaninchen erhalten 80—40ccm
Vaeein (Bereitung: 40 Stunden bei 42-43°), nach
21 Tagen 30 cem Pasteur-Vaccin I, nach 7 Tagen
1 cera Pasteur-Vaccin II, nach 44 Tagen 0,5 cem
Bouillouemulsion. Der Tod erfolgt nach 72— 75 Stun-

den. 2 Kallinchen erhalten 15 —25 cem Vaccin (30 bis

40 Stunden bei 42—48°), nach 30 Tagen 20-30 cem
Pasteur-Vaccin I. Der Tod erfolgt nach 15 Stunden
bis 11 Tagen au Milzbrand. 2 nicht vaeeinirte Con-

trulkanincben werden mit 0,5 cem Bouillonemulskin in-

ficirt und sterben uaeh 70—72 Stunden an Milzbrand.

3 Kaninchen erhalten 30—35 cem Pasteur-Vaccin I,

nach 4 Tagen 30—35 cem Pasteur-Vaccin I. Sie

sterben nach 24 Stunden bis 5 Tagen an Milzbrand.

4 Kaninchen und 1 Hase erhalten 25—50ccm Pasteur-
Vaccin I, nach 4 Tagen 25—50 cem Pasteur-Vaccin

L

nach 6 Tagen 0,25— 0,4 cem Pasteur-Vaccin 11. Sie

sterben nach 86 Stunden bis 5 Tagen (in einem Falle
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Hessen sieh Milzbrandkeime nicht nachweisen). 1 Ka-

ninchen erhalt in Pausen von 4—6 Tagen 30 ecni

Pasteur-Vaccin I, 30ccmPasteur-Vacciu 1. 0,25 CCB
Pasteur-Vaccin II, 40 cem Pasteur-Vaccin I. Es

bleibt am Leben.

2 Kaninchen erhalten in Zeiträumen von 4 bis

19 Tagen 18—30 cem P.-V. I, 30-35 cem P.-V. I,

0,25 cem P.-V. II, 40 cem P.-V. I. 0.5 cem Bouillon-

emulsion. Das eine stirbt nach 3G .Stunden an Milz-

brand, das andere lebt. 2 Kaninchen erhalten SO bis

35 com P.-V. I intravenös. Der Tod erfolgt nach

36 Stunden. 1 Kaninchen erhält 22 cem P.-V. 1, nach

4 Tagen 30 cem P.-V. 1. Es stirbt nach 2 Wochen
Milzbrandkeime nicht nachweisbar). 2 Kaninchen er-

halten 32 cem P.-V. I, nach 4 Tagen 30 cem P.-V. I,

nach 9 Tagen 0.3 ecm P.-V. II. Sie sterben nach 6

bis 10 Tagen (Milzbrandbaeillen bei einem Kaninchen

nicht nachweisbar). 1 Kaninchen erhält 35 cem P.-V. I,

dann in Intervallen von 4— 9 Tagen 30 cem P.-V. I,

0,3 ecm P.-V. II. 0,5 cem Bouillonemulsion. Es stirbt

nach 9 Tagen (Bacillen nicht nachweisbar). 6 Kanin-

chen erhalten in Zeiträumen von 8 Tagen 5—40 cem
P.-V. I., 5—30 ecm P.-V. I., 0.25—0,3 cem P.-V. II..

0,2—0.5 cem Bouilloiiemulsinn und nach 19 Tagen 0.5

bis 0,8 cem einer Emulsion aus Milzbrandblut und
Milzbrandagareultur. 5 Kaninchen bleiben am Leben
1 Kaninchen stirbt nach 84 Stunden an Milzbrand.

Von weiteren 11 ähnlich behandelten Kaninchen sterben

9 nach 18 Stunden bis 15 Tagen an Milzbrand, zwei

Kaninehen bleiben am Leben.

Auf Grund dieser Versuche stellt M. folgende

Thesen auf:

1. .Kaninchen zeigen bei künstlicher lnfection

mit Milzbrandbacillen individuelle Schwankungen des

Empfäugliebkeitsgrades. Alte Kaninehen sind wider-

standsfähiger gegen Milzbrand, als junge.

2. Wenn Kaninchen eine künstliche Milzbrandin-

fection einmal überstanden haben, so sind sie dadurch

vor dem Tode nach einer zweiten lnfection nicht ge-

schützt

3. Die Immunisiemngsmethode, welche in intrave

nöscr Injection grosser Mengen von Vaccine besteht, ist

unzulänglich in der Hinsicht, dass in Folge der durch

die Injectionen bedingten Schwächung der Kaninchen

die Empfänglichkeit derselben für Milzbrand gesteigert

wird.

4. Die Immunisierung mit Thymusvaccine, wie sie

von Wooldridge vorgeschlagen ist. ergiebt negative

Resultate.

5. Ebenso negative Resultate erzielt auch die

Immunisierung mit Pastcur'scbcn Vaccins nach der

Methode von Rom und C hamber land.

a) Zuweilen gehen die Kaninchen nach der Injec-

tion einer grossen Quantität von Vaccin I zu Grunde;

wenn sie aber nach derselben am Leben bleiben, so

schützt sie das nicht immer vor dem Tode nach der sub-

cutanen Injection von Vaccin IL

b) Die Kaninchen, welche die Schutzimpfung nach

Roui-Chamberland'schcr Methode überstehen, gehen

nach der Controlinfection mit virulenter Cultur zu

Grunde, und wenn Ausnahmen von dieser Regel vor-

kommen, so sind dieselben nicht der Wirkung der

Pasteur'schen Vaccins zuzuschreiben -
.

Sobernheim (19) prüfte durch Fxperimentc,

ob und inwieweit sich eine active, bezw. pas-

sive Milzbrand-Immunitat bei Kaninchen,

Meerschweinchen und Mäusen erreichen lässt.

Dieser Prüfung schickte er zunächst eine Untersuchung

über die Empfänglichkeit der drei genannten Thier-

arten gegen vollvirulenten Milzbrand voraus. Wenn S.

eine bestimmte Menge einer 14— 18 stüudigen Milzbrand-

Agarcultur in 10 cem steriler Bouillon aufschwemmte,

mit diesem Material je 10 Kaninehen, Meerschweinehen

und Mäuse mit je Vio— Vjocooooo Oese (letztere Dosis

enthielt 2— 5 Keime) hinderte, so starben die Kanin-

chen nach 24—108 St., die Meerschweinchen nach 28

bis 66 St.. die Mäuse nach 29—94 St. und zwar früher

oder später jo nach der Grösse der Dosis.

Zur Prüfung der active n Immunität benutzte S.

die Pasteur'scbcn und eigene Vaccins.

S. stellte sich drei Vaccins her. Sein .Milz-

brand I" (10 Wochen bei 42.5 11
) war selbst in grössten

Dosen für Kaninchen, Meerschweinchen und Mäuse ab-

solut unschädlich. Sein .Milzbrand II" (20 Tg. bei

42,50") tötete Kaninchen nicht, Meerschweinchen unter
Umständen, Mäuse sicher. Seinern .Milzbrand III"

(1 1 Tg. bei 42.5") erlagen Kaninehen nicht, Meer-
schweinehen und Mäuse sicher. Der Gang der Ver-

suche von S. ist folgender. In Pausen von 12 zu
12 Tagen impfte S. z. B. 3 Meerschweinchen mit je
1,\>~ >

'-> Oese .Milzbrand 1", 2 Oesen .Milzband 1",

Vioo Oese ^Milzbrand II", '/,„ Oese .Milzbrand II",

Vioo Oese Milzbrand 111" subcutan. Alle Meerschweinchen
starben am 5.— 6. Tag nach der letzten Impfung. 12

weitere Meerschweinchen, in ähnlicher Weise behandelt,

starben nach 56 Stunden bis 6 Tagen an Milzbrand.

5 Mäuse erhielten '/»— Vsoo Oese M. [, \ 2 Oese M. I,

V2 Oese M. I, View» Oese M. II ebenfalls in Intervallen

von 12 Tagen subcutan. Sie starben nach 43 bis

88 Stunden an Milzbrand. 6 Kaninchen erhielten von
12 zu 12 Tagen »/io Oese M. II, '/,<, Oese M. III,

Vio Oese Pasteur-Vaccin I, Vao Oese Pasteur-Vaccin II,

Vto Oese Pasteur-Vaccin II, Vioooo. Vioo, Vio. Vio,

1 Oese voll virulenten Milzbrand subcutan. Sie blieben

alle am Leben. Fin Hammel erhielt in gleichen Zeit-

räumen Vi Oese M. I. 2 Oesen M. I, ','

10, Oese M. II,

V« Oese M. II. 1 Oese M. III, '/100 Oese Pasteur-

Vaccin 1, V20 Oese Pasteur-Vaccin II, 1

: u„„ '...„, Vj,

2V2 Oesen vollvirulenten Milzbrand, ferner V» Agar-
cnltur. Derselbe blieb am Leben. Ein zweiter Hammel
erhielt in Zeiträumen von 8, bezw. 12 Tagen l

/M Oese

M. II, V» Oese Pasteur-Vaccin I, V» Oese Pasteur-

Vaccin II, Vioo, Vi», V«. I'/j Oese, '/« und 1 Agar-
cultur vollvirulenten Milzbrand subcutan. Derselbe

blieb ebenfalls am Leben.

Zur Prüfung der etwa zu erreichenden passiven

Immunität von Kaninchen, Meerschweinchen und Mäusen

nahm S. Serum von 5 Rindern, welche vor 20 — 70 Tagen

mit Pasteur-Vaccin I und II geimpft waren, ferner

Serum von 2 Rindern, welche vor 6 Wochen eine spon-

tane Milzbrandinfection überstanden hatten.

39 Kaninchen erhielten 2— 6 cem dieser Rinder-

immunsera subcutan und gleichzeitig oder nach 24 Stun-

den Vi»*— Viooooo Oese virulenten Milzbrand subcutan.

Dieselben starben bis auf 2 nach 24 Stunden bis

23 Tagen an Milzbrand. 15 Controlkaninchen, welche
2—6 cem normales Riiidcrserum subcutan erhielten und
dann ebenso behandelt wurden, wie die Versuchsthicre,

erlagen bis auf 3 nach 22 Stunden bis 23 Tagen der

Infektion. 14 Meerschweinchen erhielten 2—5 cera

Riudorimmunserura und gleichzeitig oder nach 24 Stun-

den Viooooo—
,f

ioooooo Oese virulentes Material subcutan.

Sie starben nach 45 Stunden bis 7 Tagen an Milz-

brand. 8 Controlthierc. mit 2—5 ecm normalem Rinder-

behandelt, wie die Versuchsthicre,
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starben nach 55—75 Stunden. 12 Mäuse erhielten

•/j— 1 com Rinderimmunscrum und gleichzeitig oder

nach 24 Stunden 1
iooooo

— 1

ioooooo Oese virulenten Milz-

brand subcutan. Alle starben nach 42—112 Stunden
an Milzbrand. S Controlmiiuse, mit normalem Serum
behandelt und auf gleiche Weise inficiert, starben uach

•SC— 88 Stunden an Milzbrand. S. prüfte dann in ähn-

licher Weise das Serum der 6 oben aufgeführten activ

immunisierten Kaninchen und der beiden Hammel,
ferner hochgradig immunisiertes Eselserum auf seine

schützenden Eigenschaften bei Kaninchen, Meerschwein-

chen und Mäusen. Auch diese Versuche haben ein

negatives Resultat, wie die mit Kinderimmunserurn er-

geben. Ferner ergab auch die Prüfung der ange-

wandten Immunsera auf ihre baktericide Wirkung bei

Infeetion derselben im Keagensglas mit virulentem Ma-
terial durch Zählung der Keime ein vollständig nega-

gatives Resultat.

S. fasst seine Versuchsresultat« in folgenden Sätzen

kurz zusammen:

„Bei Kaninchen, Meerschweinchen und Mäusen be-

steht ein Unterschied in der Empfänglichkeit für voll-

virulenten Milzbrand nicht. Derartige Culturcn wirken

auf die genannten Thierarten in der gleichen Weise

und mit absoluter Sicherheit, selbst in stärksten Ver-

dünnungen, welche, soweit dies mit einiger Genauigkeit

festzustellen ist, nur einem oder höchstens ganz ver-

einzelte lebensfähige Keime enthalten.

Der Verlauf der Infeetion kann auf dem Wege der

Dosierung beeiuflusst und der Eintritt des Todes in

systematischer Weise verzögert werden. Die Zahl der

injicierten Keime ist hierbei das entscheidende Moment.

Gegenüber küustlich abgeschwächten Milzbrand-

culturen macht sich bei den genannten Thierarten eine

nach Art und Individuum wechselnde Empfänglichkeit

bemerkbar, die Sicherheit der Wirkung lässt im Stieb,

die Dosierung versagt.

Eine aetive Immunisierung gegen vollviruleuteu

Milzbrand gelingt bei Kaninchen und Schafen, aber

nicht bei Meerschweinchen und Mäusen.

Das Blut, bezw. Blutserum künstlich immunisierter

Thiere besitzt nur die Fähigkeit, den Verlauf der Milz-

brandinfection durch Steigerung der natürlichen Re-

sistenz günstig zu beeinflussen, aber keine specitisch

immunisierenden Eigenschaften. Dieselbe Fähigkeit

kommt dem Blute normaler Thiere zu.

Eine specitische Blutverändemng giebt sich erst

bei einzelnen Thieren zu erkennen, welche durch enorme

Virusmengen eine ungewöhnlich hohe active Immunität

erlangt haben.

In diesen Fällen schützt das Milzbrandserum Thiere

(Kaninchen) zwar nicht vor dem Tode, verzögert aber

den Verlauf der Iufectiou um eine Reihe von Tagen.

Behandlung. Perscnaire (14) verschrieb bei

36 Büffeln, 2 Kühen und 5 Pferden, welche an Milz-

brand litten. 750 g Wasser, 30 g Creolin und 30 g
Magnesia sulfurica täglich 3 Mal einzunehmen. Von
diesen Thieren starben nur 21 pCt. P. glaubt des-
halb, diese Behandlung zur weiteren Prüfung
anempfehlen zu dürfen.

Diagnose. Richling (15) empfiehlt zur Ent-

nahme von Blutproben zur Milzbrand-Dia-
gnose ein stiletartiges, hinter der Spitze mit einigen

tiefen, recht scharfkantigen Rillen versehenes Instrument,

HKECCHEN UND ANSTECKEKDE ThIEKKRANKHEJTKN.

welches beim uneröffneten Cadaver in die Milz einge-

stochen wird und in den erwähnten Rillen genügende

Menge Milzpulpa zur Untersuchung herausbelördern

lassen soll.

Symptome und Organveränderungen. Smith (18)

bat in Indien ca. 100 Milzbrandfälle beim Pferde
genauer untersucht und beschreibt die Symptome und

pathologisch-anatomischen Veränderungen.

Milzbrand beim Pferd. Schmidt (16) bespricht

das Resultat der Section und die Blutuutersucbung

eines an Milzbrand zu Grunde gegangenen
und nothgeschlachteten Pferdes.

Von besonderem Interesse ist die Thatlache. dass es
erst nach Anfertigung und Musterung von zahlreichen

Deckglaspräparaten gelang, mehrere herzustellen, welche
die sogenannte Gallerthülle der Milzbraudbacillen

gut zum Ausdruck brachten. „Erst durch längeres und
intensiveres Färben bei stärkerem Erwärmen der2proc.
Gentianaviolettlösung und ca. 20 Secuuden langem Ab-
spülen mit lproe. Essigsäure wurden einige Präparate
mit leidlich sichtbarer Uülle erzeugt, welch' letztere

aber bei Weitem nicht so prächtig zum Vorsehein kam,
als beim Milzbrand der Rinder oder der Impfmäuse.

*

Im Hinblick auf die Thatsaehe, dass diese Gallerthülle

nur durch Verweilen der Anthraxbacillcn im Blute ent-

steht, während sie bei Milzbraudbacillen, die auf künst-

lichen Nährböden (Agar, Gelatine etc.) gewachsen sind,

nicht zu erkennen ist, hält Seh. es für möglich, dass

die Beschaffenheit des Serums der Pferde die Milzbrand-
bacillen in morphologischer Beziehung beeinträchtigt,

indem es einen weniger guten Nährboden bildet. Es
lasse sieh dann vielleicht auch eine Erklärung für das
seltene Vorkommen des Milzbrandes beim Pferde ab-

geben.

3. Kauschbrand.

1) Albreeht, Ein Fall von Geburtsrauschbrand.
Wochensehr. f. Thierhlkd. S. 479. — 2) Battistini,
Ein Fall von Rauschbrand beim Schwein. La Clinica

veterinaria. p. 205. — 8) Born. .1., Rausehbrand und
malignes Oedem beim Schweine. Veterinarius. No. 16.

(Ungarisch.) — 4) Hutyra, F., Schutzimpfungen gegen
Rausehbrand. Ungar. Vcteritiärbericht pro 1896. S. 188.
— 5) Kitt, Neues über Rausehbrand. Monatsh. f.

pract. Thierhlkd. VIII. Bd. S. 211. (Sammelreferat.)
— 6) Marek. Ein neuer Rauschbrandfall beim Sehwein.

Ebendas. VIII. Bd. S. 174. — 7) Schossleit ner.
Die Resultate der Rauschbrand-Sehutzimpfungen des

Herzogthums Salzburg im Jahre 1896. Tierärztliches

Centralblatt. S. 181. — 8) Theiler, A., Klinische

Beobachtungen aus Süd-Afrika. Rauschbrand. Scbw.

Aich. Bd. 39. S. 103. — 9) Vogdt. Rauschbrand

bei Schafen. Berl. thierärztl. Wochensehr. 18. S. 208.

Allgemeines. Kitt (5) bespricht in einem aus-

führlichen Sammelreferat, auf welches besonders ver-

wiesen sei, die neuen, Rauschbrand und Pseudo-

rauschbrand betr. Litcraturcreeugnisse.

Vorkommen. Rauschbrandfälle kamen im

Königreich Sachsen (Sachs. Ber. S. 89) bei 4 Rindern

vor. Bei einem derselben begann die Geschwulst am

Kopfe, bei einem anderen am Hinterschenkcl.

Impfungen. Hutyra (4) berichtet über in der

zweiten Hälfte des Jahres 1895 und in der ersten Hälfte

des Jahres 1896 in Ungarn durchgeführte Schutz-

impfungen gegen Rauschbrand Folgendes:

In der zweiten Hälfte des Jahres 1895 sind auf
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dem Gebiete von vier Komitatcn in 6 Wirtschaften
203 Rinder und in der ersten Hälfte des Jahres 1896
auf dem Gebiete von fünf Komitaten in 19 Wirtbschaften

1,100 Rinder geimpft worden.

In 24 Wirtschaften ist, trotzdem in sieben der-

selben unmittelbar vor der Impfung der Rauschbrand
aufgetreten war, unter den dortselbst geimpften 1.267

Rindern kein Erkrankungsfall, weder in der Zeit zwischen
den zwei Impfungen, noch später innerhalb eines Jahres
vorgekommen; in einer Wirtschaft sind unter den
nach Ausbruch der Krankheit geimpften 36 Rindern
später innerhalb eines Jahres drei Stück umgestanden.

Im Ganzen sind in 25 Wirtschaften unter 1,803

geimpfteu Rindern an Rauschbrand um-estanden:

in der Zeit zwischen den zwei

Impfungen — St., d. i. — pCt.

später innerhalb eines Jahres 8 „ d. i. 0,23 „

Gesammtverlust 3 St., d. i. 0,23 pCt.

Nach Schoss leitner (7) wurden 1896 im Herzog-

thum Salzburg 650 Rinder gegen Rauschbrand
thcils an der Schulter, theils am Schwänze geimpft.

2 von diesen Thieren fielen an Impfrauschbrand, und

zwar nach Schulterimpfung, so dass als beste Methode

die 2 raalige Impfung am Schwänze empfohlen wird.

Theiler (8) berichtet über einen Versuch zur Be-

kämpfung der „Sponsziekte" (Rauschbrandj mit Lyoner

Impfstoff". T. impfte im Jahre 1894 500 Stück Jung-

rinder auf und hinter der Schulter. Innerhalb Jahres-

frist gingen iu der geimpften Herde 8 Stück an Rausch-

brand zu Grunde (= 1,6 pCt.). während sonst in manchen

Niederungsgegenden bis zu 80 pCt. der Seuche erliegen.

T. verspricht sich von Impfungen am Schwanz
noch bessere Resultate.

Gebartaraasehbrand. Albrecht (I) bespricht in

einem Obergutachten eingehend die Symptome
und den Sectionsbefund beim sog. Geburts-
rauschbrand des Rindes. Das Leiden, welches mit

dem echten Rauschbrand nicht identisch ist, sond.rn

als eine septische Urethritis mit Kmphysembildung (sep-

tisches Emphysem) aufgefasst wird und wahrscheinlich

in die Krankheitsgruppe des malignen Oedems gehört,

kommt in Rauschbrandgegenden nur selten vor, dagegen

häufig in Gegenden, wo der echte Raiischbrand niemals

beobachtet worden ist. Er wird ferner im Gegensatz

zum Rauschbrand auch bei alten Kühen armetroffen.

Beim Geburtsrauschbrand zeigt auch die Musculatur

nicht so schwere Veränderungen (braunschwarze bis

dunkelschwarze Farbe, Gasgehalt) wie beim echten

Rauschbrand, sie ist vielmehr bei ersterem oft nur

leicht ödematüs durchfeuchtet. Tharacteristisch für den

sog. Geburtsrauschbrand ist nach A. folgender Befund.

Das Leiden tritt meist 2—5 Tage nach dem Gehurts-

aetc auf, verläuft unter Fieber (41° C. und mehr),

Traurigkeit, Röthung der Lidbindehäute, Sistiren der

Futter- und Getränkeaufnahme, Anschwellung der

äusseren Geschlechtsteile, welche sieh über benach-

barte Theile (Kreuz. Schenkel, Rücken) verbreitet und

beim Befühlen und Ueberstreichen rauscht. Die Haut

an den Geschlechtsteilen ist stark geröthet. selbst

blauroth. Gewöhnlich tritt der Tod nach 1—8 Tagen

ein. Bei der Section findet man das Unterhatitbinde-

gewebe an den emphysemat.jSer, Partien bald blutig

serös, bald mit gelblich speckigem Exsudat infiltrirt.

Aus der Scheide fliesst chokoladefarbiger Ausfluss; der

Uterus ist unvollständig contrahirt, in seiner Höhle be-

findet sich eine grau- bis braunrothe übelriechende

Masse, die Schleimhaut ist hochroth bis braunroth ge-

färbt, die Submucosa und Muscularis sind ödematös,

die Schleimhaut der Vagina und Vulva braunroth ge-

färbt.

Rausehbraad bei Schafen. Vogdt (9) beschreibt

einen der seltenen Fälle von Rauschbrand bei

Schafen, der auch von Ostcrtag bestätigt worden sei.

Ranschbrand bei Schweinen. Battistini (2) hat

Rauschbrand in unzweifelhafter Weise bei einem

Schweine constatirt.

Das Schwein erkrankte unter den Erscheinungen

einer Magen-Darmentzündung, liess gleichzeitig in der

Gegend der linken Hinterfusswurzel eine Anschwellung
erkennen, welche in wenig Stunden so bedeutend zu-

nahm, dass sie sich bis auf einen Theil des Bauches,

das Scrotum und das Mittelfleisch erstreckte. Tod in

24 Stunden. Die Section ergab im wesentlichen: Aus
den Nasenlöchern fliesst schaumiges Blut: After stark

geschwolleu, hervorgepresst, blutig infiltrirt. Im Be-

reiche der erwähnten Anschwellung ist die Haut blau-

roth gefärbt, die Subcutis blutig-serös infiltrirt. Die

Muskeln erscheinen fast schwarz, das intermusculäre

Bindegewebe ist mit Gasblasen durchsetzt. In der

Bauchhöhle und Brusthöhle eine erhebliche Menge einer

blutig - serösen Flüssigkeit. Der Magen, Darm uud
Pericard mit Ecchimosen besetzt, Milz teilweise ge-

schwollen, Nieren geröthet, mit punktförmigen Blutungen

durchsetzt. — Die microscopische Untersuchung
der Muskelsubstanz des linken niuterschen-
kels ergab die Anwesenheit von zahlreichen
Rausjchbrandbacillen.

Marek (6) berichtet über einen weiteren, ganz

einwandsfreien Fall von Rauschbrand beim Schwein

(mit Nachweis der Rauschbrandba:illen), um nach-

zuweisen, dass der Rauschbrand wohl bei Schweinen

vorkommt, wenn auch ein seucheuhaftes Auftreten noch

nicht beobachtet worden ist.

Born (8) fand bei einem schwerkranken
Schweine die rechte Halsseite stark geschwollen und
schmerzhaft; am nächsten Tage erstreckte sich die

Gesehwulst bis zur Schulter und konnte über derselben

überall Knistern constatirt werden. Die Section des

kaum 24 Stunden krank gewesenen Thieres hat hoch-

gradige oedematöse Anschwellung des subcutanen und
intermusculären Bindegewebes, mit Gasblaseu in der

Flüssigkeit, die microscopische Untersuchung sporen-

haltige Ranschbrand- und Oedembacillen nach-

gewiesen. Kurz nachher ist im selben Hofe ein zweites

Schwein mit hochgradiger Anschwellung des rechten

Hinterfusses erkrankt und noch am selben Tage um-
gestanden. Die Oedemflüssigkeit enthielt zahlreiche

Oedembacillen und längere Fäden. Die Schweine

wurden in einer Pfütze gebadet, in deren schmutzigem
Wasser stachelige Acstc der Cledicia hineingeworfen

worden waren.

4. Lunscnseuchc.

1) Hutyra, F., Tilgung der Lungenseuche in

Ungarn. Ungar. Veterinärbericht pro 1896. S. 131. —
2) Wolf, Lungenseucheimpfung. Sachs. Ber. S. 108.

(Befriedigender Erfolg.)

Vorkommen. Luugcuseuche wurde im Königreich

Sachsen (Sachs. Ber. S. 108) in 7 Ortschaften, 9 Gc-
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höften mit einem Bestände von 238 Rindern beobachtet, Ree. de med. vet. p. 673. — 13) Derselbe. Ein

ton denen 78 erkrankten. Von 20 ansteckungsver- Fal1 von Heilung des Rotzes. Bull, de la soe. centr.

dächtigen, dem Leipziger Schlachthofe zugeführten
de med vet. p. 424 - 14) Derselbe Ueber eine

, * .

y B
,

15 den Hautwurm vortauschende gesehwunge Lymphgcfass-
Rinderu erwiesen sich bei der Absehlaehtung 7 als entzündung. Ree. de med. V6t No. 1 u. 2. — 15)

krank. Dersel be. Drei Fälle vonLymphangitis, welche „Wurm"
_., vortäuschten. Bullet, de la soc. centr. de med. veter.
Tilgung. Hutyra (1) berichtet über die Til-

p. 420. - - IC) Noniewitsch, Noch ciue Hülfsmethode

gung der Lungeuseuche in Ungarn. Es wurden zur Rotzdiagnose. Petersburg. Arcb. f. Veterinärwiss.

im Laufe der Jahre 1894—96 bei staatlicher Knt- No. 10. S. 444. - 17) Plempcr von Baien. R A.,

MkUiMiM • i*oj i«oü mar Untersuchungen im bacteriologischeu Laboratorium zu
sthad,KUn* : l

f*
l

f.
5 lft

b
Utrecht, um die Tenaeität der Rotzbactericn festzu-

. . • . ., K
r 01, ö1,

stellen. Thierärztl. Blätter f. Niederl.-Indien. Bd. X.

JSSSt
verdacht,«

g. 276. - 17a) Remy, Morve ehrouique de l'homme.

w^en Ansteekungsier:
*'* ' ^ '" Observation* diagnostic. curabi.itc, anto-inoculabilitj.

dacht abgeführt . . . 13,01 .1,2 «392 ^^KJ^J^t kam im
Im Ganzen expropürt 17 125 11 071 7 439 Sachsen bei 6 Pferden vor. Sachs. Bcr. S. 92. — 19}

ohne Entschädigung ge- r)je Rotzkrankheit unter den preussischen Armeepferden
tüdtet ... . . . 162 82 85 i,„ Jahre 1896. Preuss. statist. Ycter.-Bericht. S. 4G.

ohne Entschädigung ab-

geführt 3 fi57 846 1 171 Vorkommen. Wegen Rotzkrankheit (19) ist

Gesammtverlust 20 924 11 999 8 695 im Jahre 1896 von den Pferden der preussi-

Der Staat hat an Entschädigungen gezahlt: sehen Armee nur ein einziges getüdtet worden.

1894 1895 189G 7 mit demselben in Berührung gekommene Pferde wur-
Kr. PI. Kr. Fl. Kr. jen erfolglos mit Malleinum siccum (je 0,05 g) geimpft.

Vttrifobtta»
Bacillen and Aeliolojrische«. Plemper von Ba-

Thierc . . 10G469 40 64419 40 33851 20 l pn (VO hat die Untersuchungen seines Collegcn Vry-
füransteckungs- bürg über die Tenaeität der Rotzbacillen in

verdächtige Utrecht mit folgendem Resultate fortgesetzt:
Thiere . . 89494(5 83 238799 60 200100 02 , T , «... o«o r .,; a iw.

a) In einer feuchten Warme von 23° C. sind Kotz-
Zusnmmen 501416 23 308219 — 233951 22 bacterien nach 20 Tagen noch virulent.

Zu Ende des Jahres 1896 waren noch in sechs b) In einer feuchten Wärme von 15-1C« C. sind

Komitaten 7 Gemeinden mit 12 Gehöften betroffen. dieselben nach 5 Tagen getodtet.

_._ ..... c) Durch Behandlung mit einer Sublimatlösung von
Differential-Diagnose, s. Pneumonie, sporadische, j . 2000 sind dieselben nach 1 Stunde abgetödtet

beim Rindvieh. d) Durch Behandlung mit Terpentinwasser von

1 : 100 werden dieselben ebenfalls getodtet.

5. Pocken. Nachdem M. Fad y an schon vorher festgestellt

1) Beichlingen Warzenpacke bei einer Kuh. ***** **" das Serum ein09 rotzi « cn Vierdes

WT
ochcnschr. für Thierhlkde. S. 471. — 2) Prietseh, »» Verdünnung 1:20 agglomenrend auf Rotz-

Schweinepocken. (Von 23 Thieren erkrankten 12.) bacillen wirkte, normales Serum aber ohne
Sachs. Bcr. S. 138. Einfluss blieb, stellte Fonlerton (7) ähnliche Ver-

suche mit dem Serum eines au Rotz erkrankten Stall-

b
-
HotZ

- jungen an:

1) A nacker, Pferderotz und Pferdetuberculose. Dasselbe erzeugte deutliche Agglutination der Rotz-

Oesterr. Monat.sschr. f. Thierheilkde. 22. Jahrg. S. 337. bacillen sowohl im hängenden Tropfen als auch im
385. — 3) Biancbi, Ueber eine neue Methode der Sedimentirröhrchen. Control versuche mit dem Serum
Diagnose des Rotzes und einer. Versuch, letzteren zu normaler Menschen verliefen negativ. Weitere Versuche

heilen. La Clinica vet. p. 148. — 4) Comeny, Ein ergaben jedoch, dass diese Reaction keine specirische

Fall von Heilung bei Lungenrotz. Bull, de la soeicte für Rotz war, sondern dass die Zusammenballung der

vetör. p. 122. — 5) Ditz. Ueber die Wirkung der Rotzbacillen auch auftrat, wenn man statt Serum von
Testiculinpräparate und des Sperminum Poehl auf den Uotzkranken solches von Diphtherie- oder Typhuskranken
Rotz. Journ. f. öffentL Veterinärkunde. No. 14 u. 15. verwendete. Ebenso agglutiuirten Typbusbacillen, wenn
(Russisch.) — 6) Duval, Gasnc et Guillemot, Ob- man sie mit Diphtherie- oder Rotzserum zusammen-
servation de morve aigue humaine. Arch. de med. brachte. Danach hält F. eine Rotzdiagnose mit Hülfe

exper. Tome VIII. — 7) Fonlerton, Alexander G. der Scrumreaction noch nicht für möglich.

R., On serum diagnosis in glanders. The Lancct. May. A nacker (1) sucht in seinem Artikel zu beweisen,
p. 1201. — 8) Forcstier. Un cas de farcin aigu. jass iiütz U nd Tubcrculose identisch seien;
(Diagnostic clinique et baetcriologique.) d'Aix - les- Pr ist for Ansieht, dass der Tubcrkelbacillus und der
Bains. — 8a) Freytag, Möbius, Pnetsch, Rotz Rotzbacillu* ein und derselbe Microorganismus sind
bei Pferden. Sachs. Ber. S. 93. — 9) Furlan, UI) j fja&s auc i, ^m wesentlicher Unterschied zwischen
Diagnose von drei RotsflUlen vermittelst Impfung von den Rotz- und Tuberkelknoten u. s. w. besteht,
männlichen Meerschweinchen. La clinica vet. p. 3S5. , .- 10) Kitt, Pseudorotz. Monatsh. f. praet. Thier- Bekämpfung und Prophylaxis. N ocard (12) be-

heilkde. VIII. Bd. S. 310. (Sammelreferat .) — 10a) spricht in einer 16 Seiten laugen Abhandlung auf

Derselbe. Versuche über Rotz und Mallein. Jahres- (jrUnd seiner reichen Erfahrung die Prophylaxis de*
berieht d München. th'Vrärztl Hochschule. S 4« - R t ^ pf„deD nach seincr MeinUM M lur
11) Miot und Moreau, Zwei lalle von Rotz beim .... . „ . . , . . . „
Menschen. Annal. de med. vet. 46. Jahrg. p. 117.- Verhütung und Bekämpfung des Rotzes folgende Maass

12) Nocard, Die Prophylaxis des Rotzes bei Pferden. regeln nothweudig:
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1, Jedes Pferd, welches ein rotjverdächtiges Sym-

ptom zeigt, muss der Malleininjection unterworfen

werden; tritt infolge der letzteren eine typische Re-

»cüon ein, so ist das Pferd als rotzig zu erklären ; tritt

keine typische Reaction ein, so ist das Thier für rotz-

frei zu erklären, gleichviel welche Symptome es zeigt.

2. Ist ein Pferd für rotzig befunden worden, so

sind alle anderen Pferde, welch"1 mit ihm zusammen-

standen, einer Malleininjection zu unterwerfen. Nach

dem Ergebniss der letzteren werden die Thiere in zwei

(trappen gesondert. In die ernte (iruppe kommen die-

jenigen Pferde, welche nicht reagirt haben; sie können

in der gewöhnlichen Weise zum Dienst verwendet wer-

den, nur sollen sie in gründlichst desinficirten Stallun-

gen isolirt werden. Die zweite (iruppe umfasst die-

jeuigen Pferde, welche reagirt haben und in Folge

dessen als verdächtig anzusehen sind. Diese Pferde

*illen gekennzeichnet und in einem besonderen gut des-

inficirten Stalle untergebracht werden; sie sollen beson-

dere Wärter, besonderes Putzzeug, Eimer, Tränken

u. s. w. erhalten. Joden Monat oder wenigstens alle

2 Monate sollen 9ie einer erneuten Malleininjection

unterzogen werden; diejenigen Pferde, welche während

dieser Zeit ausser der Mallei'nreaction irgendwelches

klinisches Rotz- oder Wurmsymptom zeigen sollten,

jind sofort zu tödten; dagegen sollen diejenigen, welche

auf 2 hintereinander folgende Mallei'ninjcctionen nicht

mehr reagirt haben, frei gegeben werden.

Mit diesem Verfahren will X. die besten Erfolge

erzielt haben, obgleich durch dasselbe die dem Thier-

besitzer aufzuerlegenden Opfer auf das Mindestmaass

beschränkt sind. Vor Allem tritt N. dafür ein, die

Tüdtung der Thiere so lange hinauszuschieben, bis ein

äusseres Rotzsymptoin sich zeige, weil er überzeugt ist,

dass durch die Mallcinijectionen die Rotzläsiouen

geheilt werden können und vielfach geheilt werden (s.

unten).

Ausser diesen auf inticirtc Stallungen anwend-

Maassregelu empfiehlt N. noch folgende mehr

allgemeiner Natur:

1. In allen Ländern, in welchen militärische Pferdc-

musterungscommissionen periodische Revisionen vor-

nehmen, sollten diese den Sauitätsbeamten (agents sa-

nitaires) diejenigen Pferde bezeichnen, welche verdäch-

tige Rotzsymptome zeigen.

2. Es müsste die Beaufsichtigung der Viehmärktc,

Pferdeschlächtcreicn und vor allem Cavillereien streng

durchgeführt werden, weil auf diese Weise manche

Herde entdeckt werden würden und durch rechtzeitige

Anwendung der sanitären Maassregeln noch unterdrückt

werden könnten.

3. Die Pferde der Fuhrherren, umherziehenden

Truppen, bezw. Kaufleute, der Zigeuner u. s. w., dio

der Rotzansteckung offenbar in erhöhtem Maasse aus-

gesetzt sind, sollten einer regelmässigen periodischen

Untersuchung unterworfen werden ; sie sollten ausser-

dem dauernd ein von einem beamteten Thierarzte aus-

gestelltes Gesundheitszeugniss zu führen haben, das nur

für eine möglichst kurze Zeit gültig sein und jederzeit

auf Verlangen vorgezeigt werden sollte.

4. Endlich sollten alle Hcrbcrgs- Pferdestallungen

möglichst oft und periodisch, vor allem aber am Tage

nach den in den verschiedenen Ortschaften abgehalte-

nen Märkten desinlicirt werden. Die Desinfection

müsste sich besonders auf Krippen, Raufen, Eimer,

Kuttertröge, Befestigungsvorrichtungen u. s. w. er-

strecken.

N. begründet die vorerwähnten Vorschläge 1. mit

der seiner Ansicht nach unzweifelhaften diagnostischen

Wirkuug des Malleins und 2. mit der heilenden Wirkung
desselben. Die diagnostische Wirkung des Malleins,

die X. in vielen zehntausend Fällen erprobt haben will,

gestattet es vor allen Dingen, auch mit latentem Rotz

behaftete Pferde zu erkeunen und sie genau zu beauf-

sichtigen, denn sie können nach N. die Rotzkrankheit

ebenfalls übertragen und sind eben wegen der Latenz

des Leidens die gefährlichsten Ueberträger. — Weiter-

hin tritt X. energisch für dio heilende Kraft des

Mallci'ns ein; er meint damit freilich nicht, dass alle

rotzkrankeu Pferd« geheilt werden könnten; er ist im
tiegentheil der Ansicht, dass der Rotz, wie man ihn

früher kannte, also der Rotz, der mit äusserlichen

offensichtigen Erkrankungen einhergeht, unheilbar ist

;

er räth deshalb ja auch, diejenigen Pferde, welche
neben der Mallei'nreaction noch ein klinisches Rotz-

symptom zeigen, sofort tödten zu lassen. Andererseits

ist X. aber auch der festen Ueberzeugung, dass Rotz

in den Anfangsstadien, in denen es erst zur Bildung

kleinster Lungenknötchcn gekommen ist, durch Mallein

nicht »Hein diagnosticirt. sondern auch geheilt werden
kann, daher auch die Vorschrift N.'s, dass Thiere,

welche, ohne äussere Rotzsymptome zu zeigen, auf

Mallein reagirt haben, dies bei Wiederholung der Im-
pfung mehrere Male hinter einander aber nicht mehr thun,

frei zu geben seien. Zum Beweise seiner Ansicht von
der heilenden Kratt des Maliern» führt N. eine Reihe
Beispiele an, die allerdings überzeugend sind; betr.

der Einzelheiten derselben muss auf das Original ver-

wiesen werden; es sei nur hervorgehoben, dass bei allen

Beispielen der Verlauf im Allgemeinen folgender war:

In einem grösseren Pferdebestande bricht Rotz bei

einem Pferde aus; daraufhin wurden alle Thiere ge-

impft und diejenigen, welche typisch reagirt en, ohne
äussere Rotzsymptome zu zeigen, separirt; in einigen

Fällen wurden mehrere der letzteren getödtet und jedes

Mal erwiesen sich alle als rotzig, so dass anzunehmen
war, dass auch die übrig bleibenden der Separirten

alle rotzig gewesen sind: in Intervallen von 1—2 Mo-
naten wurden die separirten Pferde dann wiederholten

Impfungen unterzogen; diejenigen Thiere. welche auf

die letzteren nicht mehr reagirten. wurden als geheilt

betrachtet und frei gegeben; ein Theil von ihnen wurde
jedoch auch der Controle halber getödtet und jedes Mal
konnten alte Läsionen, bezw. Veränderungen, welche
nach X. rotziger Xatur waren, nachgewiesen wer-
den, welche jedoch, wie die Impfung von Eseln
und Meerschweinchen ergab, ihre Virulenz ein-
gebüsst hatten, d. h. als geheilt betrachtet werden
mussten. X. glaubt, dass derartige Heilungsprocesse

unter günstigen äusseren Verhältnissen auch auf na-

türlichem Wege vorkommen, wie dies besonders in Russ-
land beobachtet worden sein soll.

Die peinlichste Desinfection der Stallungen, beson-

ders der Raufeu, Eimer, Futtertröge u. s. w. empfiehlt

N., weil die Infection fast immer durch den Verdau-
ungscanal erfolgt.

Heilung (s. auch vorstehendes Referat). Comeny (4)

will einen Fall von Heilung beim Rotz beobachtet

haben. In einem rotzigen Pferdebestande befand sich

ein Thier, welches auf die Malleininjection zunächst

typisch rcagirtc; öftere Injectioncn zeigten, dass nach
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ein und zwei Monaten und nach einem Vierteljahre die

lteaction noch bestand, dass dieselbe aber bei den lu-

jectionen nach fünf, acht und elf Monaten nicht mehr

auftrat. Daraus schloss C, dass das anfangs rotzige

Pferd geheilt sei; bei vier anderen Pferden war die

Malleinreaction ebenfalls verschwunden.

Das fragliche Pferd wurde 1 .lahr nach der ersten

Injection getödtet und secirt. Man fand die Lunge
durchsetzt von zahlreichen Knotehen, die zum Theil

durchscheinend, zum Theil käsig, zum Theil verkalkt

waren. Die Knötchen wurden nun mieroscopiseh auf
Rotzbacillen geprüft und zu Culturen verwendet, aber
mit durchaus negativem Erfolge. Kbenso waren
Impfungen mit den Knötchen an rotzeniplänglichen

Thieren ohne jeden Erfolg. C. schliesst aus diesen

Thatsaeheu. dass das fragliche Pferd rotzig gewesen
und dass die Krankheit geheilt ist. Leblane wider-

spricht diesen Schlussfolgerungen in ausführlichen Dar-
legungen; er erkennt die Unfehlbarkeit der Mallein-

impfungen nicht an; er glaubt, dass der Hotz aus-

nahmsweise einmal heilen kann, dass dies aber sehr

selten ist. Nocard tritt für den Werth der Mallein-

impfungen bei der Kotzdiaguose ein und kommt auf
seine bekannten Anschauungen über die Heilbarkeit

des Rotzes und die Bedeutung der Knötchen in den
Lungen zurück. X. giebt zu, dass der klinisch ohne
Malleiiiinjection nachweisbare Rotz nur ausnahmsweise
in Heilung übergeht. Er ist aber der Meinung, dass

der nur durch das Mallem nachweisbare Lungenrotz
häufig vorkommt und häufig in Heilung übergeht. Leber
die Frage, ob das Fleisch solcher Pferde mit Lungen-
knütchen zum Genüsse zuzulassen ist. gehen die Meinungen
auseinander.

Nocard (13) hat folgendes Experiment auf Rechnung

des Kriegsministeriums über die Frage der Mallein-
wirkung und der Rotzheilung angestellt.

12 Pferden, welche auf Mal lein nicht rcagirteu und
gesund waren, wurde die gleiche Qualität virulenter

Rotzculturen beigebracht. 14 Tage später zeigten alle

12 die Malleinreaction, waren also rotzig. 5 Pferde

zeigten später klinische Symptome der Hotzkrankheit
und wurden deshalb getödtet; sie hatten stets auf in-

jicirtes Mallem mit Temperatursteigerung reagirt. Ein
Fferd, welches in letzter Zeit keine Malleinreaction

mehr gezeigt hatte und bei dem man die Heilung des

Rotzes voraussetzte, wurde getödtet. Man fand zahl-

reiche Knötchen in den Lungen. Die Knötchen ent-

hielten aber keine Rotzbacillen. wie die microscopische

Untersuchung und Culturversuche ergaben. Impfungen
auf Esel und Meerschweinchen waren erfolglos; die

Knötchen waren also nicht virulent und enthielten kein

Rotzcontagium. Hieraus schliesst X., dass das Pferd

an Lungenrotz gelitten hat, nunmehr aber geheilt war.

Die anderen Pferde werden weiter beobachtet und nach
und nach getödtet werden.

Diagnose (s. auch Mallem). Furlan (9) hat in

sehr zweifelhaften Fällen von Rotz die Diagnose durch

Impfung männlicher Meerschweineheu mit Erfolg gestellt.

Die Impfung geschieht in folgender Weise;

Der aus der Xase eines rotzverdäehtigen Pferdes

aufgefangene Ausfluss wird mit stcrilisirtem Wasser
verdünnt und davon mehreren männlichen Meerschwein-

chen je 1 cem direet in die Bauchhöhle injicirt. Wenn
Rotz vorliegt, ist bereits nach 48 Stunden eine heftige

Orchitis vorhanden. Bleiben solche Meerschweinchen

am Leben, so gehen sie sehr bald zu Grunde und
zeigen dann die bekannten rotzigen Veränderungen bei

der Übduetion. Die Orchitis allein genügt jedoch zur

Diagnose.

Nonicwitsch (16) schlägt zur Erkennung des

occulten Rotzes eine microscopische Unter-

suchung des Blutes bei kranken Pferden

während der spontan oder nach Einspritzung des

Malleins eintretenden Erhöhung der Temperatur vor.

Während derselben sollen sich nämlich stets im Blute

rotzkranker Thiere entweder frei im Blutplasma oder

(häufiger) in Lcucocyten eingeschlossen, normale oder

degenerirte Rotzbacillen befinden.

Am besten färbt man Deckglaspräparatc mit ge-

sättigter wässeriger oder Löff ler'schen Methylenblau-

lösung 2— 5 Minuten lang und untersucht nachher in

Xylol. Diese Methode wurde mit gutem Erfolge an 6

rotzkranken und rotz.verdächtigen Pferden geprüft,

darunter bei einem, das an Wurm litt. Ausserdem

sind Rotzbacillen im Blute der aufgeschnittenen Ge-

schwülste an den Injectionsstcllen von Mallein bei

3 Pferden gefunden worden.

Kitt (10a) theilt verschiedene Versuche über

Rotz und Mal lein mit. Bemerkens werth ist nament-

lich die von ihm gefundene Thatsache, dass auch in

Rotzknoten mit partieller Verkalkung sich noch viru-

lente Rotzbacillen vorfinden können, und dass einzelne

Meerschweinchen eine auffallende Resistenz gegen Impf-

rotz besitzen. Der letztere Umstand ist vod

grosser diagnostischer Bedeutung, weil er zeigt,

dass nur die positive, nicht aber eine negative Impfung

bei Meerschweinchen diagnostische Schlussfolgerurigen

zulässt. Von 19 mit diversem Rotzvirus geimpften

Meerschweinehen erkrankten nur 8 offensichtlich an

Rotz, 10 wurden nicht rotzig, 1 genas wieder, nachdem

es nur ein rotziges Hautgeschwür bekommen hatte.

Differential - Diagnose. Nocard (14) bespricht

eine den Hautrotz vortäuschende Form der

eitrigen Ly mphgefässentzündung und deren

Differential-Diagnose gegenüber dem Haut-

rotz.

Er weist einleitungsweise zuuächst darauf hin. davs

man in zweifelhaften Fällen vou Hautrotz zwei Wcfe

zur Ermittelung der Diagnose einschlagen kann, näm-

lich: 1. die Injection des mit destillirtem Wasser ver-

dünnten Eiters in die Bauchhöhle eines männlichen

Meerschweinchens, worauf bei Rotzeiter nach dem 2. oder

3. Tage in der Hodeuregion eine intensive Geschwulst

entsteht. Das 2. werthvollere diagnostische Mittel be-

steht in der Injection von Malleiu, weil dasselbe bei

Hautrotz eine typische Temperatursteigerung bedingt,

bei der eitrigen Lymphgefässentzündung jedoch nicht.

Nocard konnte nun aber feststellen, dass bei Auwen-

dung der ersteren Methode die Anschwellung der Hoden-

gogend auch eintritt, wenn es sich um eine besouder«

Form [einer eitrigen Lymphgelässeutzündung handelt,

die nicht rotziger Natur ist, aber durch Bacillen be-

dingt wird. — Von 67 hautwurmverdäehtigeu Pferden

hat nämlich die intraperitoricale Injection von Eiter in

59 Fällen bei Meerschweinchen eiue Orchitis hervor-

gerufen, während uur 43 auf die Malleininjection rea-

girt haben, und nur diese allein litten wirklich an Haut-

rotz. Die genauere Untersuchung ergab, dass in den

16 übrigen Fällen die Eiterung durch einen besonde-

ren, bis jetzt uoch nicht beschriebenen Bacillus hervor-
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gerufen worden ist, welcher sich durch das Aussehen

seiner Culturen leicht vom Rotzbacillus unterscheiden

lüsst und zudem sehr schön die Gram'schc Färbung an-

nimmt.

Der Bacillus des Eiters der nicht rotzigen Lymph-
gefässentzüudung lässt sich auf den meisten flüssigen

oder trockenen Nährböden bei einer Temperatur von
30—40° leicht züchten. — Der Bacillus ist weiterbin

einimpfbar; die Impfresultate varüron jedoch nach der

Art des geimpften Thieres, sowie nach dem Impfungs-

verfahren. Impft man einem man ulichen Meerschwein-

chen 0.5 cem des Abscesseitcrs in die Bauchhöhle, so

tritt in einigen Tagen eine intensive Orchitis auf, die

nur sehr schwer von der Rotz-Ürchitis zu unterscheiden

sein dürfte (s. Original); dieselbe stellt sich gewöhnlich

am 3. Tage ein, seltener schon nach 36— 48 Stunden
oder erst am 4.— 5. Tage; je eher sie eintritt, desto

rascher stirbt das Meerschweinchen, frühestens nach 6

bis 8 Tagen. Wird einem männlichen Meerschweinchen

hingegen etwas frische Cultur intraperitoneal eingeimpft,

so stirbt dasselbe unter bedeutendem (bisweilen unter
30° herabgehenden) Temperaturabfall innerhalb 24 bis

48 Stunden, ohne dass eine Orchitis auftritt Beim
Pferde, Esel und Maulthiere bewirkt die Impfung des

Eiters oder der Cultur des Bacillus einen heissen Ab-
scess, der in 6—10 Tagen aufbricht und einen dicken

krümeligen Eiter ausfliessen las t; die Abscesshöhlc

sehliesst sich in der Regel bald und lässt nur eine Narbe
zurück. Die intravenöse Injection von verdünntem Eiter

oder Culturmcngen bleibt beim Pferdegeschlecht reae-

tionslos. Beim Kaninchen verursacht die intraperito-

neale Injection von Eiter oder Cultur die Bildung von

dicklichem, krümeligem, bacillenreichem Eiter. Die sub-

cutan geimpfte weisse Maus stirbt innerhalb 24— 48 Stun-

den unter Abscessbildung an der Impfstelle; das auf

Serum oder Bouillon ausgesäete Herzblut giebt gewöhn-
lich typische Culturen.

N. kommt auf Grund seiner Untersuchungen zu

folgenden Schlüssen: 1. Es kommt beim Pferde eine

eitrige Lymphangitis vor, welche durch die klinischen

Symptome allein nicht genügend vom Dautrotz unter-

schieden werden kann. 2. Der einem männlichen Meer-

schweinchen intraperitoneal eingeimpfte Eiter dieser

Lyraphgcfässentzündung verursacht eine Orchitis, bzw. eine

Entzündung der Hodenscheidenhaut in derselben Weise

wie der Hautwurmeiter, während die Injection von Mal-

lein bei dieser Lymphgefässeutzündung keine Reaction

ergiebt. 3. Die Entstehung der Lymphangitis ist auf

einen besonderen Bacillus zurückzuführen, der sich durch

das Aussehen seiner Culturen und durch die Färbbar-

keit nach der Graafschen Methode vom Rotzbacillus

genügend unterscheidet

PseiderotZ. Kitt (10) liefert ein sehr ausführ-

liches Sammelreferat über Pseudorotz, auf wel-

ches besonders verwiesen sei.

Rotz beim Mensehen. Duval, Gasne undGuil-

lemot (6) beschreiben einen Fall von Rotz bei

einem Abdecker, welcher innerhalb 5 Wochen zum

Tode führte. Der Patient hatte sich eine Verletzung

am Finger zugezogen. Betreffs der einzelnen Symptome

s. Original.

Im Anschluss an einen neuerdings beobachteten

Fall von chronischem Rotz beim Menschen mit

Ausgang in Genesung bespricht Remy (17a) den

klinischen Verlauf dieser Krankheit beim Menschen mit

Berücksichtigung der in der Literatur mitgetheilten

Beobachtungen.

Medieiu. »<»

Er betont dabei die Schwierigkeit der klinischen

Diagnose, welche sich hauptsächlich auf die ana-

mnestischen Erhebungen, die Lymphangitis und die

multiple Abscessbildung stützen müsste. Mit absoluter

Sicherheit lässt sich der Rotz des Menschen nur auf

bacteriologischem Wege feststellen, wobei dieStrauss-
sche Methode (intraperitoneale Injection einer Auf-

schwemmung von Eiter in Bouillon bei Meerschweinchen)

die schnellsten und sichersten Resultate giebt. Verf.

beweist ferner aus einer in der Literatur gemachten

Mittheilung, dass die Antoiuoculation beim Menschen
gelingt, betont die Heiluugsraöglichkcit des Rotzes beim

Menschen, wofür er ausser seiner eigenen Beobachtung
noch die anderer Autoren heranzieht und citirt am
Schlüsse zahlreiche Fälle, aus denen die Uebertragungs-

möglichkeit des Rotzes von Mensch zu Mensch hervor-

geht.

Forestier (8) beschreibt einen Fall von acutem

Rotz beim Menschen, dessen klinische Erscheinungen

mehrfache Abweichungen von dem bekannten typischen

Symptomcncomplexe dieser Krankheit erkennen Hessen.

Im klinischen Verlaufe des sich über 22 Tage er-

streckenden Krankheitsfalles waren zwei Stadien zu unter-

scheiden. Das erste Stadium war gekennzeichnet durch

Kopfschmerzen, Mattigkeit und unbestimmte Schmerzen

in den Gliedmassen ; im zweiten Stadium bildeten sich

haselnuss- bis eigrosse, subcutane, scharf begrenzte und
subfasciale, weniger deutlich umschriebene, schmerz-

hafte Anschwellungen, welche ihren Sitz ausnahmslos

an den Extremitäten hatten. Veränderungen, welche

auf eine Miterkrankuug des Lympbgefässsystems hin-

deuteten, fanden sich nur in der linken Wade in Form
einer tief gelegenen, schmerzhaften, strangförmigeu An-

schwellung. Zehn Tage nach dem Auftreten der be-

schriebenen knotenförmigen Anschwellungen an den

Gliedmassen stellten sich Erosionen im Munde und im

Rachen ein, ferner bildete sich eine erysipelatösc

Entzündung der Haut an der Stirn und Nase mit

Affection des Periostes aus. Der bisher blutig-seröse

Ausfluss aus der Nase wurde serös-eitrig, es trat ferner

Schnupfen und blutiger Lungenauswurf ein. An der

Lunge fand F. bei seiner ersten Untersuchung am
7. Kraukheitstagc einen broncho-pneumonischen Herd

im rechten Lungenflügel. Der tüdtliehc Ausgang trat

ein am 22. Tage nach Ausbruch der ersten Krankheits-

symptome. Bei Lebzeiten des Patienten aus zwei reifen

Abscesscn durch Function entnommene Eiterproben

riefen bei männlichen Meerschweinchen, welche damit

geimpft wurden, nach drei Tagen eine doppelseitige

Hodenentzündung rotziger Natur hervor. Auf Kartoffeln,

welche mit demselben Materiale besät worden sind,

entstand ein charakteristischer graubrauner Belag. Was
die Art der Ansteckung betrifft, so theilt der Verfasser

mit, dass der Patient, ein das Hausirgewerbe be-

treibender Handelsmann, längere Zeit auf seinen Reisen

ein Pferd gehabt habe, welches wohl gehustet, aber

keinen Nasenausfluss gezeigt haben soll. Dieses Thier

verendete 4 Tage vor dem Tode des Kranken. Wenige

Tage vor dem Auftreten der ersten allgemeinen Krank-

heitssvmptome hat der Handelsmann auf seiner Reise

eine Nacht in einem Pferdestall gesehlafen.

Weiterhin erwähnt der Autor, dass ein Pferd,

welches später in diesem Stalle gestanden habe, um-

fangreiche Lymphdrüsenanschwellung am Halse gezeigt

haben soll. F. nimmt daher an, dass der Kranke

mittel- oder unmittelbar durch den Umgang mit dem

genannten Pferde oder durch den Aufenthalt in dem

Pferdestalle angesteckt worden ist, und dass das Con-

tagium durch die Luftwege in den Körper Eingang ge-

funden hat. Besonderheiten im klinischen Verlaufe

dieses Falles vuu Rotz waren mehrere zu beobachten.
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Die Knoten und Abscesse, welche nach Roger erst

mit dem 16. oder 17. Tage aufzutreten pflegen, er-

schienen hier bereits am 10. Tage. Ferner war der Aus-

lluss aus der Nase spärlich und nahm erst am 20. Tage

der Krankheit einen serös-eitrigen Charakter an; zu-

letzt war auffallend, dass das Lymphgefasssystem von

dem Krankheitsprocesse verschont geblieben zu sein

schien. Ob die in der Tiefe der linken Wade ge-

fundene schmerzhafte, strangfürmige Anschwellung durch

ein erkranktes Lytnpbgefäss bedingt war, lässt der Verf.

unentschieden.

Versuche mit Mallein.

1) Goldberg, John, Ebingen, Wedekind,
Mehrdorf, Das Mallein als diagnostisches Hülfsmittel

bei der Botzdiagnose. Archiv f. Thierhcilkd. XXIII.

S. 189. — 2) L. J. Hoogkamcr, Mallein als Dia-

guosticum von Hot/ Krankheit. Thierärztl. Blätter f.

Niederl. Indien. Bd. X. S. 288. — 8) Lcblanc,
Uebcr den Werth des Malleins. Bulletin de la sociale

veter. p. 161. — 4) Lindqvist, C. A., Uebcr das

Mallein. Svcnsk Veterinärtidskrift. II. p. 243.

5) Preusse, Die Ergebnisse der in den Jahren 1895
und 1896 im Reg.-Bez. Danzig ausgeführten Mallein-

impfungen. Herl, thierärztl. Wochschr. No. 5. S. 49.

— 6) Robeis, Leber das Mallein. Bullet, de la

societe v<5ter. p. 159. — 7) Schwache 1, Mallein-

Impfuugen. Wochenschr. f. Thierhlkd. S. i>34. (3 typisch

reagirende Pferde erwiesen sich bei der Sectiou mit

primärem Lungenrotz behaftet.)

Unter eingehender Schilderung der gefundeneu

pathologisch-anatomischen Befunde schildert Preusse

(5) die Ergebnisse der von ihm in den Jahren
1895 und 1896 ausgeführten Mallein-Impfungen

im Reg.-Bezirk Danzig. Aus diesen an 4 inficirteu

Pferdebeständen mit 86 Pferden ausgeführten Versuchen

geht hervor, dass das Mallein thatsächlieh als ein Mittel

zur raschen Erkennung und veterinärpolizeilichen Tilgung

der Rotzkrankheit in grösseren Pferdebeständen ange-

sehen werden muss. Zugleich führt Verf. hierbei einige

Fälle auf, wo Pferde, welche bei einer ersten Impfung

rcagirten. bei einer zweiten dies nicht mehr in

typischer Weise thaten und die er deshalb als geheilt

durch die erste lujeetiou bezeichnet. Die organische

Reaction, d. h. die nach der Malleinimpfung entstehenden

Anschwellungen an der Impfstelle, die sich einstellende

Traurigkeit, Niedergeschlagenheit, verminderte Fress-

lust, Schüttelfröste, Muskelzittern etc., hält Verf. für

weniger charakteristisch, als die thermische (die orga-

nische Reaction ist aber nach den Erfahrungen des Ref.

eine sehr werthvolle Bestätigung der thermischen). Be-

züglich der veterinärpolizeilichen Bedeutung
des Mal lein s fügt Verf. dann wörtlich noch folgende

sehr treffende Bemerkung hinzu:

Wenn man aus den vorstehenden Impfungen den
Schluss zieht, so mtiss mau doch bekennen, dass das
Mallein in allen vier Fällen eiue specilische Wirkung
gezeigt hat. ebenso wie in sehr zahlreichen anderen in

di r Liti ratnr b--jichn.->..-ti'-n Fällen. Dass selbstversl ind-

lieh auch Misserfolge mit unterlaufen, ist bei der In-

constanz der Zusammensetzung des Malleius doch leicht

erklärlich. Solehe Misserfolge siud bei den Tuberculin-
impfungen ebenfalls vorgekommen. Die Versuche von
Schütz, Röckl, Siedamgrotzk y, Lydtin mit

JRHEUCHEN USD ansteckende Thiekkrankheitex.

Tuberculin haben ergeben, dass von denjenigen Thieren,

die auf Tuberculin rcagirt haben, 84,6 pCt. tuberculös

gewesen sind, unter den nicht reagirenden waren

89,8 pCt. nicht tuberculös. Nach Foth's Zusammen-
stellungen über Mallein betragen diese Verhältniss-

zahlen für die Pferde, die über 1,5 • reagirten, 86 pCt.

rotzkranke, und für die Pferde, die unter 1.0 reagirt

haben, 88 pCt. nicht rotzkranke, letztere Zahl indes«

ändert sich bei Abzug der zweifelhaften Fälle, in denen

bereits vor der Impfung fieberhafte Temperatur bestand

oder altes wirkungsloses Mallein verwandt wurde, auf

94 pCt. Nach meinen Zusammenstellungen betragen

diese Zahlen 94,7 pCt. bezw. 95,7 pCt. WennFröhner
angesichts dieser Thatsachen in seiner neuesten Auf-

lage des Lehrbuches der speciellen Pathologie und

Therapie der Hausthiere sagt: „Keinesfalls dürfte in-

dessen dem Mallein die grosse practischc Bedeutung

zukommen wie dem Tuberculin -
, so hat mich das über-

rascht. Es ist mir uicht klar, wodurch das grosse Miss-

trauen, welches Fröhn er dem Mallein auch in anderen

seiner Arbeiten entgegenbringt, begründet ist. Fröhner
ist auch, nachdem er die Bedeutung des Mallein negirt,

der Irrthum untergelaufen, dass er S chütz als Gewährs-

mann dafür anführt, dass „das Mallein als ein typisches

Reagens auf Rotz nicht bezeichnet werden darf". Eiuc

Behauptung von Schütz in dieser Form findet sich in

der Literatur nicht (Ref. kann sich dieser Ausführung

auf Grund seiner eigenen Erfahrungen nur anschlie>scn

und nur hinzufügen, dass man sich eher angelegen

sein lassen sollte, das Mallein in seiner Darstellung zu

verbessern, als dessen unbestreitbare speeifische Wirkung

ohne Weiteres zu negiren.)

Leblanc (3) wendet sich in einem ausführlichen

Vortrage gegen die Anschauung Nocard's (cf. S. 33),

dass in dem Mallein ein sicheres Mittel für die Rotz-

diagnose gegeben sei. Er führt eine Menge Dater.

über Beobachtungen aus Frankreich, wie solche aus

der Literatur des Auslandes an, die nach seiner An-

sicht darthun, dass die Malleininjcction bei der Dia-

gnose der Rotzkrankheit nur einen geringen Werth hat

und dass sie Anlass zu zahlreichen Täuschungen und

Irrthümern giebt. Pferde, die reagiren, erweisen sich

oft als nicht rotzig und solche, welche die Reaction

nicht zeigen, werden öfter bei der Section als rotzkrank

erkannt. Nocard wendet sich in seiner Entgegnung

gegen die Darlegungen von Leblanc, vertheidigt d*n

Werth des Malleins als diagnostisches Hülfsmittel hei

der Rotzdiagnose und kommt wieder auf die Heilbar-

keit des Rotzes zu sprechen.

Goldberg u. A. (1) berichten über die Unzuver-

lässigkeit des Malleins bei der Rotzdiagnos«.

Zuweilen trat nach Malleinreaction typische Re-

action bei den Thieren hervor und die Thiere zeigtfa

sich bei der Section frei von Rotz, oder die Thiere re-

agirten nicht, die Section zeigte aber, dass dieselben

an Rotz litten.

Robeis (6) berichtet über 2 Misserfolge mit

Mal lein.

In dem einen Falle zeigte das Pferd nicht die ge-

ringste Reaction nach der Malleininjcction und erwies

sieh bei der Section als rotzig; im zweiten Falle re-

agirte das Pferd, ohne dass bei der Section Rotz mit

Bestimmtheit nachzuweisen war.

Hoogkamer (2) schliesst seine Uebersicht der

Mal 1 ein - Li terat ur mit folgenden Worten:

„Wenn man mir zur Zeit, wo über prindpiellf

Punkte der Mallciu-Frage noch grosse Zweifel bestehen.
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die Frage stellte, ob dieser Stoff als Diagnosticum Ver-

trauen verdiente, so würde ich persönlich die Frage mit
einem entschiedenen „Nein* beantworten.

7. Wuth.

1) Brouardel. Sur les paralysies au cours du traite-

ment antirabi-iue. Bull, de l'Acad. 25. — 1 a) Dia-
ptroptoff, Ueber die Impfungen gegen Tollwuth zu

Udessa. Archives des scienccs biolog. Petersburg.

Band 5. No. 2. S. 154. — 2) Feltz et Archam-
baud, Sur un eas de rage ä ineubatioti prolougce.

Gazette hebdomadaire de medecine et de Chirurgie.

\o. 78. p. 925. — 8) Jakimow, W., Uebcr den Ein-

fluss des Thyreoiditis bei Tollwuth der Thiere. Kasaner
Mittheilungen. S. 199 und 307 (Russisch). — 4) Kätt-
ner u. A.. Die Incubationsdauer der Tollwuth. Arch. f.

wiss. u. pract. Thierheilk. XXIII. 188. — 5) Kraiouch-
kiue, Leber die Wirkung subcutaner Injection des

fixen Wuthgiftcs. Archiv, des sciences biolog. Peters-

burg. Heft 2 u. 3. p. 261. — 6)Mcguin. Les simili-

rages cbez le chien. Bullet, de l'Acad. T. XXXVII.
p. 57. — 7) Röder, Lehncrt, Tollwuth bei Schafen

und Pferden. Sachs. Ber. S. 92. — 81 Sied am -

grotzky, Tollwuth im Königreich Sarhsen. Ebenda. S.90.

Tollwuth wurde im Königreich Sachsen nach

Siedamgrotzky (8) bei 79 Hunden, 1 Pferde und

1 Schafe festgestellt. Die Zahl der Wuthfälle bei Hunden

hat sich gegen das Vorjahr mit 55 Fällen erhöht, und

trägt im Inlande zur Forterhaltung der Wuth noeh stark

die Verheimlichung der Seuche seitens der Huudebe-

sitzer bei.

Von Incubationszeitcn sind genauer festge-

stellt worden: je einmal 14, 15 und 44 Tage bei Hun-
den, 23 Tage bei einem Pferde, 21 Tage und 5 Wochen
bei zwei Schafen. Ferner sind Hunde erkrankt: je ein-

mal 14, 15 Tage, 4, 5 und 6 Wochen nach dem Bisse

durch einen herrenlosen, unbekannten Hund. — Die

Diagnose wurde einmal durch Impfungen im Reichs-

gesundheitsamte bestätigt. In zahlreichen Verdachts-

fällen konnte seitens der Bezirksthierärzte die Abwesen-
heit von Wuth festgestellt werden. — Von zahlreichen

gebissenen Personen ist niemand erkrankt. — An
Hundesteuermarken wurden ausgegeben 120877
gegen 115 568 im Jahre 1895.

Kättner u. A. (4) berichten, dass die Incu-

bationsdauer bei der Tollwuth betrug: bei Pfer-

den 30 und 47 Tage, bei Rindern 14, 15, 296, bei

Schafen 20-30, bei Hunden 5, G2, bei Schweinen

10 Tage.

Feltz und Archambaud (2) beobachteten bei

einem Menschen einen Fall von Rabies mit der

ungewöhnlich langen Jnculiationsdaner von 6*/« Mo-

naten.

Diaptroptoff (1 a) berichtet über die Impfungen

gegen Tollwuth in Odessa.

Es sind 1307 Personen geimplt worden; von diesen

haben 1288 die ganze Impfkur durchgemacht und zwar

815 Männer und 473 Frauen in allen Lebensaltern

(von 5—60 Jahren). Von den geimpften Personen sind

5 vor Beendigung derKur an Tollwuth gestorben. Spätere

Todesfälle bei Personen, die die ganze Kur Überstanden

haben, sind nicht vorgekommen.

Kraiouchkinc (5) berichtet über Beobach-

tungen und Untersuchungen über die Fragt-,

wie sich der thierische Organismus verhalt

bei der subcutanen Einführung des fixen

Wuthgiftcs und unter welchen Bedingungen

die bypodermatisehe Impfung die Wuth hervor-

rufen kann. Die Ergebnisse seiner Untersuchungen

fasst K. in folgenden Sätzen zusammen:

1. Das Rückenmark von Kaninchen, die an Wuth
gestorben sind, unterscheidet sich wenig vom ver-

längerten Marke. 2. Im Gegensatz zu den natürlichen

Wuthgiften steht die Menge des künstliehen (fixen,

Laboratoriums-) Wuthgiftes bei seiner Einführung unter

die Haut nicht im Verhältnisse zu seiner Wirkung auf

Hunde und Kaninchen. 3. Das in das Unterhautgewebe

eingeführte künstliehe Wuthgift ist bei Kaninchen und

Hunden viel weniger viruleut als das natürliche Wuth-

gift. 4. Wenn mau das künstliehe Wuthgift bei Meer-

schweinchen, Kaninchen und Hunden in die Unterhaut

mit solcher Vorsieht einführt, dass keine benachbarten

Theilo verletzt werden, dann sinkt die Virulenz auf ein

Minimum. Von der Unterbaut allein scheint überhaupt

keine Infection zu erfolgen. 5. Die Rückenmarks-

substanz tollwuthkranker (gestorbener) Tbiere behält,

eingeführt in die Haut von Kaninchen und Hunden, ihre

Virulenz, bis zur Absorption. 6. In die Muskulatur

eingeführt, ruft das künstliehe Wuthgift eine tödtliche

Wuthinfection hervor. Bei subcutanen Injectionen be-

günstigt also jede Verletzung des Muskelgewebes die

Infection. 7. Die Einführung des künstlichen Wuth-
giftcs auf Erosionen der Haut der Kaninchen

ruft oft gefährliche Erscheinungen hervor. Beim Huud«
ist dies nicht der Fall. 8. Die Gegenwart von Mi-

croben, welche Eiterung oder Phlegmone hervormfeu,

verhindert die Wuthinfection nicht; sie steigert oft so-

gar die Wutherscheinungen. 9. Fasten und Blutcnt-

ziehungeu haben bei Kaninchen und Bunden keinen

Einfluss auf das subcutan injieirte Wuthgift. 10. Die

Abkühlung des Körpers begünstigt die Infection der

Hunde, denen Wuthgift unter die Haut geimpft

wurde.

Brouardel (1) berichtet über 4 von Rendu,

Roux, Laverau und Rou dot beobachtete Krankheits-

fälle, in denen die Behandlung gegen Tollwuth zur

Anwendung gelangte und die deshalb besonderes In-

teresse verdienen, weil bei den 4 behandelten Personen

während oder nach der Behandlung in Folge einer

acuten aseendirenden Rückctimarkscntzündung ausge-

dehnte Lähmuugserscheinungcn auftraten. B. versucht

die Frage zu beantworten, ob diese LähmungNersehei-

nungen auf die Behandlung der Kranken nach dem

Pasteur'schen Verfahren zurückzuführen sind, ob ein

nachträglicher Ausbruch der Wuth beschuldigt werden

muss, oder ob eine zufällige andere Infection die Ur-

sache war.

Zu diesem Zwecke weist B. zunächst darauf hin.

dass auch die empfindlichsten Thiere nach Injection

der aus dem Rückenmark bereiteten Emulsion selbst

nach den grössteu Dosen niemals Lähmungserseheinun-

gen zeigten. Die vorliegenden Fälle in*s Auge fassend,

hebt B. dann hervor, dass in dem von Roux und dem
von Rendu mitgetheiltcn Falle, obwohl die Kranken

die schwersten Symptome zeigten, bei fortgesetzter In-

jection der Emulsion Besserung eintrat. Handelte es

sich wirklich um eine toxische Wirkung der Emulsion,

so musste nach weiteier Injection Verschlimmerung ein-

treten, wie es bei Einführung toxischer Substanzen in

den Organismus beobachtet wird. Will man z. B. ein

Pferd gegen Diphtherie immunisiren, so wird das Thier,

wenn man bei Anwendung sehr hoher Dosen paralyti-

sche Erscheinungen hervorgerufen hat, bei weiterer In-

jection auch nur einiger Tropfen des Toxins sterben.

Weiter führt B. zur Rechtfertigung der Pasteur'.-ehcn

Methode die gerinne Anzahl (unter 19000 nur 4) von

Mis>erfolgen und die Beobachtung an, dass niemals eine
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„rage convulsive" (Scblundkrämpfe, Hydrophobie, Hallu-

cinationen u. s. w.) eintraten. Um die zweite Frage
zu beantworten, stellt B. zunächst, auf einige in der

Literatur mitgctheilte Fälle sieb stützend, fest, dass

die Tollwuth beim Menschen nicht notwendigerweise
unter Krämpfen verlaufen muss, dass sie vielmehr auch
als „rage paralytique" auftreten, also unter Lähmungs-
erscheinungen verlaufen kann. In Folge dessen giebt

B. bei 8 der oben genannten Fälle die Möglichkeit zu,

dass die beobachteten Lähmungserscheinungen die Folge

der Wuthinfection waren. Iu dem von Rendu mitge-

teilten Falle musstc, wenn überhaupt Wuth vorlag,

die Infcction von Mensch zu Mensch erfolgt sein. Da
eine solche Uebertragung bis jetzt noch nicht beob-

achtet wurde, so lässt B. diesen Fall nicht als „rage

paralytique" gelten, sondern fasst hier die dritte Mög-
lichkeit in's Auge, dass es sich um eine gleichzeitig

erfolgte andere Infection handelt. Dass die verschieden-

artigsten Infectionen eine acute ascendirende Rücken-
marksentzündung hervorrufen können, weist B. au der
Hand der Literatur nach. Baumgarten beobachtete
dieselbe z. B. nach einer Milzbrandinfcction, Cursch-
mann nach einer Infection mit dem Ebcrth'schen Ba-
cillus. Andere wiederum fanden im Rückenmark Strepto-

coccen, Centani einen Bacillus als Ursache der Läh-
mungen. Auch experimentell konnte durch Injeetion

virulenter Culturcu das obige Krankheitsbild hervorge-

rufen werden (Gilbert und Siou, Euriquez und
Halliou, Thoinot und Masselin, Vidal und Be-
sancon, Vincent, Roger u. s. w.). Dass es sich

bei dem Rendu'schen Fall um eine derartige Infection

bandeln kann, dafür spricht nach B. ferner, dass die

betreffenden Symptome sehr schnell, nach weniger als

10 Tagen auftraten, was gegen die Annahme einer

Wuthinfection spricht.

Auf Grund dieser Ausführungen kommt B. zu dem
Resultat, dass die 4 genannten Fälle den Werth der

Pasteur'scben Wuthbehandlung nicht nur nicht herab-

setzen, sondern dieselbe empfehlen, da die beobachtete

Besserung auf die Behandlung zurückgeführt werden

Jakimow (3) stellte Versuche über die Wirkung

der Präparate der Schilddrüse anf den Verlanf der

Tollwuth an.

Die Veranlassung zu dieser Untersuchung war die

— nach Meinung des Verfassers bestehende — grosse

Achnlichkcit des klinischen und pathologisch-anatomi-

schen Bildes bei Tollwuth und Cachexia thyreoidea.

Einfache subcutane Einspritzungen von Thyreoidin konn-
ten jedoch weder den geimpften noch den spontan an
Tollwuth erkrankten Hunden das Leben erhalten.

F8endo-Rabie8. Megnin (6) berichtete in der

Academie über mehrere Fälle von nervösen Krank-
heiten der Hunde, die er wegen ihrer Aehnlichkeit

mit der Tollwuth als Simili- oder Pseudo-Rabies
bezeichnet.

Die 3 unter sich verschiedenen, anatomisch und
klinisch eingehend beschriebenen Fälle warnen davor,

jeden Hund, welcher cerebrale .Störungen mit Beiss-

wuth zeigt, einfach für tollwuthkrank zu erklären: auf
diese Weise würde die Statistik gefälscht. In der sich

anschliessenden Discussion wurde vorgeschlagen, die

toüwuthverdächtigen Hunde cinzufangen, iu Käfige zu
sperren und die Entwickclung der Krankheit abzu-

warten, bis eine endgültige Diagnose gestellt werden
kann.

[1) Palmirski, WU, Die Resultate der Schutz-
impfungen nach der Pasteur'sohen Methode im Jahre
1895. Medycyna. No. 2. - 2) Derselbe, Die Re-

sultate der Schutzimpfungen nach der Pasteur'scbeo

Methode im Jahre 1896. Ibid. No. 39.

Im Warschauer bacteriologischen Institut wurden

nach Palmirski (1) im Jahre 1895 mittelst der

Pastcur'schen Methode 669 Kranke behandelt, wovon 3

unter hydrophobischen Symptomen gestorben sind, was

eine Mortalität von 0,45 pCt. ergiebt. Die Impfungen,

welche 8—14 Tage dauerten und 2—3 mal am Tage
wiederholt wurden, begannen mit 8- oderßtägigem und

endeten mit 2- oder 1 tägigem Rückenmark, das iu

maximaler Temperatur von 10— 12° aufbewahrt wurde.

Verf. erwähnt einen zum ersten Male seit dem Bestände
des Laboratoriums vorgekommenen Fall, bei welchem
die hydrophobischen Erscheinungen erst ein Jahr, nach-

dem der Kranke gebissen wurde, aufgetreten sind.

Nach Demselben (2) wurden im Warschauer bac-

teriologischen Institut im Jahre 1896 nach der Pasteur-

schen Methode 936 Personen behandelt, von denen 7

nach und 3 während der Behandlung gestorben sind,

was eine Mortalität von 1,07 pCt. ergiebt. Auf die

hohe Mortalitätsziffer übten Einfluss zahlreiche Bissfälle

durch tolle Wölfe; es meldeten sich nämlich 21 stark

durch dieselben verwundeten Personen, von denen 3

nach und 3 während der Behandlung starben, und dies

ergiebt 28,57 p('t. Mortalität. Sonst wurden 851 Per-

sonen durch Hunde, 42 durch Katzen, 8 durch Pferde.

10 durch Kühe und 4 durch Schweine gebissen. Zum
Schluss meint Verf., dass es für die Statistik sehr

wünschenswert!) wäre, wenn die Krauken das Gehirn

des beissenden Thiercs mitbringen würden, da sich

solches in ciuem Glase mit Glyccriu aufbewahrt sogar

nach mehreren Wochen noch zur Untersuchung eignet,

die ganzen Köpfe der Thicrc dagegen unterliegen sehr

schnell dem Zerfalle. Petersein (Krakau).

Jarosinski, A., Ein nach Pasteur behandelter

Fall von Lyssa. Gazeta lekarska. No. 44.

Ein 9jähriger Knabe wurde von einem wüthenden
Hündchen ins Gesicht gebissen. Nach einem Monate,

als bereits Schmerzen beim Schlingen vorhanden waren,

wurden in Bujwid's Institut die Impfungen vorge-

nommen. 14 Tage nach beendeter Cur trat typische

Lyssa mit letalem Ausgange ein.

TrieWcky (Krakau).]

8. Maul- und Klauenseuche.

1) Bussenius, Bacteriologische Untersuchung
eines Falles von Maul- und Klauenseuche beim

Menschen mit tödtlichem Ausgang infolge Hinzutritt

von acuter Leukämie. Aus der Klinik für Hals- und

Nasenkrankheiten der Königl. Charitc zu Berlin. Arch

für Laryngologie. 6. Bd. 1. Hft. — 2) Busseniu>
und Siegel, Kann die Maul- und Klauenseuche auf

den Menschen übertragen werden? Ztschr. f. klin. Med.

82. Bd. Heft 1 u. 2. — 3) Edelmann und Noack.
Infection von Menschen durch Maul- und Klauen-

seuche. Sächs. Bericht. S. 103. — 4) Fortuna.
J. St., Die Entdeckung des Bacillus der Maul- und

Klauenseuche. Lyon. Journ. p. 21. — 5) Derselbe.
Die Bacterien der Maul- und Klauenseuche. Tbierärztl.

Centralbl. S. 37 und Deutsche tbierärztl. Woohenschr.

V. Jahrg. Heft 3. S. 19. — 6) Derselbe, Die Ent-

deckung des Bacillus der Maul- und Klauenseuche.

Berl. thierärztl. Wochenschr. S. 27 u. Bull, de la soc.

veter. S. 87. — 7) Georges, Tenacität des Maul- und

Klauenseuche-Contagiums. Berl. thierärztl. Wochenschr
No. 49. S. 429. — 8) Gottes winter, Zur Tenacität

des Contagiums der Maul- und Klauenseuche. Wochen-
schrift f. Thierheilkunde. S. 93. — 9) Moebius, Zur

Tenacität des Maul- und Klauenseuche-Contagiums. Berl

thierärztliche Wochenschrift. No. 26. S. 108. - 10}

Prethncr, Die Bacterien der Aphthenseuche. Thier

ärztliches Centralbl. S. 18. - 11) Sauer, Zur BacU
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riologie der Maul- und Klauenseuche. Wochenschr. f.

Thierhlk. S. 89. — 12) Starcovi ci, Die Entdeckung des

Bacillus der Aphtheuscuchc. Annal. de med. vet. S. 96.

— 13) Sticrlin, Beim Menschen beobachtet« Erkran-

kungen infolge von Infection mit Maul- und Klauen-

seuchengift. Münchner medicin. Wochenschr. No. 28.

S. 770. (Klinische Beschreibung dreier beim Menschen
beobachteter Fälle von Aphthenscuche, die kein beson-

deres Interesse bieten.) — 14) Uebertragung der Aphthen-
seuche auf Menschen. Archiv f. Thierheilkunde. XXIII.

S. 189.

Bacillen nnd Aetiolojrisflies (s. auch letztes Referat

S. 42). Kurtuna (4) macht die Mittheilung, dass es

dem Veterinär- Inspector Starcovici gelungen sei, den

Bacillus der Maul- und Klauenseuche zu ent-

decken und durch Ueberimpfung desselben die Maul-

und Klauenseuche in „ klassischer" Form EU erzeugen.

Es handelt sich um einen 0,07 ft langen, bei

wiederholtem Passiren des Körpers sich auf 0,03 p
verkleinernden, beweglichen Bacillus, der mit grossen

wellenförmigen Oeisselo ausgestattet ist, sieh mit allen

wässrigen Anilinfarben, aber nicht nach Gram, färben

lasst und Meerschweinchen und Kaninchen nach sub-

cutaner Injection in 1—3 Tagen tödtet. Der Bacillus

Starcovici soll seine Virulenz iu Culturen bis zu 6 Mo-
naten bewahren, bei '^stiiudiger Einwirkung einer

Temperatur von -f 4*° C. dieselbe aber verlieren. Er

soll ferner auf allen gebräuchlichen Nährböden wachsen
und seine Oelatincultur in der Tiefe ein bräunliches

Ansehen bekommen.

Sauer (11) glaubt im Bläscheninhalt und in son-

stigen Theilen aphthenkranker Thiere Bacterieu in Form

von Bacillen und kugeligen Gebilden gefunden zu haben,

welche er für die Erreger der Maul- und Klauenseuche

hält und eingehend besehreibt (cf. Orig.).

Bussenius und Siegel (2) führen in tabellari-

scher Uebersicht die in der Literatur bekannt gege-

beneu Fälle von l'ebertragnnRen der Nanl- und

Klanonseui'lie anf den Mensrhen auf.

Von 1878 bis Juni 18% trat die Krankheit 16mal
unter Menschen seuchenartig auf. Davon fallen 9

Seuchenausbrüche in die Zeit von 1892—97. Es er-

krankten ganze Familien, die Bewohner ganzer Häuser,

Dörfer, Städte. Die Seuche herrschte in allen IC Fällen

gleichzeitig auch unk-r dem Vieh des Ortes, rcsp. unter

dem Vieh eines Nachbarortes. Die Ansteckung erfolgte

fast ausnahmslos durch Milohgenuss. In einem einzel-

nen Krankheitsfall konnte eine Ansteckung direct von
Mensch zu Mensch constatirt werden. Ein Seuehen-
ausbruch ging mit 3C, ein anderer mit 23 und noch
ein anderer mit 16 Todesfällen einher.

Es folgt dann eine historische Uebersicht
über alle von 1695 bis 1896 in der Literatur mitge-

teilten menschlichen Infectionen. Dieselben betra-

gen 140.

Die Uebertragung der Seuche geschah in den
genannten Fällen 76 mal durch Milchgenuss, 39 mal
durch Berührung der kranken Thiere; 7 mal konnte das

Virus seinen Weg durch wunde Hautstellen an den
Händen resp. am Vorarm nehmen. In 6 Fällen kamen
infectiösc Stoffe in den Mund. 5mal konnte Ansteckung
von Mensch zu Mensch constatirt werden, ferner in je

einem Falle durch Buttergenuss rcsp. Stippkäse.

Als Symptome der Krankheit traten theÜ9

allein, theils gleichzeitig folgende auf: In 65 Fällen

waren Aphthen im Munde nachzuweisen, öfters begleitet

von Speichelfluss und Mundfäule. 22 mal waren Blasen

an den Händen, lOmal solche au den Lippen, 5 mal
solche an den Füssen nachzuweisen. In Einzelfällen

wurden Aphthen resp. Bläschen im Rachen, am Ohr,

an der Brust (Weib, welches säugte) und schmerzhafte

Knötchen an den Füssen nachgewiesen. Einzelne Fälle

zeigten ferner Bläschen an der Conjunctiva, an den
Geschlechtstheilen, am ganzen Körper. 6 mal trat

Schwellung der Mundschleimhaut, 4 mal Schwellung der

Zunge auf. In einzelnen Fällen waren Mandeln, Hände,
Füsse oder Lippen geschwollen. In 9 Fällen wurden
Geschwüre im und am Munde, ferner einzelne Geschwüre
an den Händen, im Rachen und Kehlkopf beobachtet.

Vereinzelt traten wunde Lippen, wunde Mundwinkel,
leichtes Bluten der Mundschleimhaut auf. In 5 Fällen

war die Mundschleimhaut, in je einem die Conjunctiva

resp. die Speicheldrüsen entzündet Ein weiterer Fall

verlief mit Angina. Vereinzelt steht ein Krankheitsfall

mit grossen rothen Flecken an den Füssen, Beinen und
am Unterleib und ein Fall mit Rothe an der Brust.

10 Fälle gingen mit Fieber, 7 mit Diarrhöe einher, ein-

zelne mit Magenschmerzen. Erbrechen, Magen-Darm-
catarrh, Leibschmerzen, Rückenschmerzen, Kopfschmer-

zen, Gliederschmerzen, Schmerzen in den Füssen, Müdig-

keit, Abgeschlagenheit, Schwindel, Appetitlosigkeit,

Schlaflosigkeit und schwerer Allgemeinerkrankung.

Sodann geben B. und S. eine Uebersicht über 172

aus den Jahresberichten (18S6— 1896) des Kaiserlichen

Gesundheitsamtes bekannt gewordene Fälle der Ueber-

tragung der Seuche auf den Menschen. 66 Infectionen

kamen durch Milchgenuss. 61 durch Umgang mit kran-

kem Vieh, 1 Infection durch Buttergenuss zu Stande.

1 mal nahm das Virus seinen Weg durch den Mund.
1 mal erfolgte Uebertragung der Seuche von Mensch zu

Mensch.
Die Krankheit äusserte sich durch folgende Sym-

ptome: In 16 Fällen wurden Aphthen im Munde, in

12 Fällen Bläschen an den Lippen, 9 mal Bläschen am
Hönde, 8 mal solche an den Fingern, 6 mal solche an

den Händen constatirt Einzelne Fälle zeigten Aphthen
resp. Bläschen im Rachen, im Gesicht, am Ohr, am
Arm, an den Brüsten und Füssen; Schwellung des Ge-

sichts und der Hände; Entzündung der Mund- und
Rachenschleimhaut; Schorfe an den Lippen; Erosionen

am Mund; Geschwüre am Arm; Ausschlag an den

Lippen, Augenentzündung, frieselartigen Ausschlag am
ganzen Körper. Verlust der Nägel, Panaritien und Eczem
der feineren Hautstellen. 4 Fälle gingen mit Fieber,

5 mit Magen-Darmentzündung, einzelne mit Unterleibs-

schmerzen und Durchfall einher.

Bussenius (1) beschreibt den Krankheitflverlaif

und den Sectionsbefand eine« Falles von Maul und

Klauenseuche beim Mensche», der durch Hinzutritt

acuter Lähmungen tödtlich endete. Aus dem ver-

schiedensten der Leiche entstammenden Untersuchungs-

materiale als Herzblut, Leber- und Nierenparenchym,

Milzsubstanz, Darmwand, Mesenterialdrüsen vermochte

B. neben mehreren Coccen ein 0,5—0.9 // langes und

0,3—0.4 breites ovoide", an den Polen glänzend und

in seiner Mitte matt erscheinendes Bacterium (s. auch

S. 89 unter Bacillen) mit abgerundeten Enden zu

züchten , welches mittlere Beweglichkeit haben und

durch eine an seinem Endpole befindliche Geisel aus-

gezeichnet sein soll. Dieses Bacterium, das Anilin-

larbstofflösungen gut annahm, hatte der Verfasser auch

aus dem Speichel und dem Secrete der Lippen- und

Gesässgeschwüre. sowie aus dem Blute der diese Ge-

schwüre umgebenden reactionären Entzündungszonc bei

Lebzeiten des Patienten isoliren können.

Es wird sodann der Unterschied zwischen dem hier

beschriebenen und dem von Sieget gefundenen ähn-

lichen Bacterium. welches unbeweglich sein soll, wider-

legt, indem auch für das Letztere eine Beweglichkeit

in 24 Stunden alten Agar-Culturen nachgewiesen wird.
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B. lässt hiernach in Tabcllenform eine eingehende

Beschreibung von den auf den verschiedensten festen

und flüssigen Nährmedien, im Reagensgla.se und auf

Platten angelegten Keinculturen der gefundenen Micro-

organisraen folgen, wobei stets das SiegeTsche Bac-

terium und das Bacterium coli commune der Formen-
und Wachsthumsverwandtschaft halber mit .aufgeführt

werden. Bei der Prüfung der Pathogenität seines ge-

fundenen Bacteriums gelang es B., ein Kalb todtlich

zu inficircu und aus dem nerzblute sowie aus den
Organen des verendeten Thieres das fragliche Bacterium
rein zu züchten. Bei weiteren lnfectionsversuchen

durch Verfütterung nach vorangegangener künstlicher

Verletzung der Maulseheimhaut bei Schafen, Kälbern
und Ziegen ergab sich ein sehr wechselndes Resultat.

Gleiche Versuche nahm der Autor auch an Taube,
Huhn, Bote, Gans, Affen und Kaninchen mit aus dem
Herzblute des oben genannten Kalbes gewonnenen
Keinculturen seines Bacteriums vor. Hierbei entstanden
beim Schafe am Lippenrande Bläschen und Epithel-

defecte; es gelang jedoch nicht, das Bacterium aus dem
Blute zu züchten. Bei einem Controlversuche mit
dem Siegel'schcu Bacterium wurden bei Schaf und
Kalb sowohl allgemeine Krankheitserscheinungen als

auch Bläschon und Erosionen an der Mundschleimhaut
und Nase hervorgerufen und das Bacterium aus dem
Blute gezüchtet.

Ks gelang also sowohl mit dem B.'sehen als dem
Siegel'schen Bacterium gelegentlich grössere Thiere

zu tnlicircn. Die wechselnde Pathogenität glaubt 15.

auf laiiges Verweilen auf den künstlichen Nährboden
zurückführen zu müssen. Die erzeugten Krankheits-

erscheinungen hatten grosse Aehnlichkcit mit den nach
natürlicher Infection mit Maul- und Klauenseuche ent-

stehenden bekannten Symptomen.
Einmalige Thierpassage förderte die Virulenz der

Bactericn nicht wesentlich, denn es reagirten nach dem
ersten Infectionsvcrsuehc gesund gebliebene Thicrc auch
auf einen zweiten Versuch nicht.

Der Controle halber wurde auch die Wirkung des

Bacterium coli communi in Gemeinschaft mit Strepto-

coccen ao Schaf, Kalb und Ziege geprüft, wobei es

nicht gelang, ausser der localcu Eiterung auch all-

gemeine Kraukhcitssymptomc hervorzubringen.

Mit dem Speichel, Bläscheninhalt und Geschwürs-
secretc von an Mundseuchc leidenden Kitidern, worin

das fragliche Bacterium enthalten war, gelang es, die

Thatsache der Pebertragbarkeit der Maul- und Klauen-
seuche von Thier auf den Menschen zu bestätigen.

Einzelheiten hierüber sind enthalten in dem von B. und
Siegel in der „Deutschen medieinischen Wochenschrift*
1S97 N'o. 4 veröffentlichten Aufsätze.

Der Verfasser entnahm Rindern, die nach natür-

licher Infection an Maul- und Klauenseuche erkrankt
waren, Speichel, Bläscheninhalt, Blut, Harn. Koth und
Milch und wies darin sein ovoides Bacterium nach.

Mit einer Reincultur seines Bacteriums, welche von
einem nach natürlicher Infection an typischer Maul-
und Klauenseuche erkrankten Kalbe gewonnen war,

inficirte B. ein gesundes Kalb und züchtete aus dessen

Blute wiederum sein Bacterium in Reincultur. Hier-

mit war es nun möglich, bei Schweinen und Kälbern
Krankheitserscheinungen zu erzeugen, die den nach
natürlicher Infection mit Maul- und Klauenseuche ent-

stehenden entsprechen.

Weitere Versuche mit von anderen, amtlich für

verseucht erklärten erkrankten Thieren gewonnenen
Reinculturen fielen positiv aus.

Am Schluss der Arbeit erklärt der Autor sein

Bacterium für identisch mit dem Siege l'scheu und

glaubt, es als Erreget der Maul- und Klauen-
seuche betrachten zu können, weil es fast aus-

nahmslos im Blute, deu Secreten und Organen der an

Aphthcnseuehc erkrankten Thiere oder Menschen zu

finden ist; weil ferner ein Lebewesen mit gleichen

morphologischen und biologischen Eigenschaften im

Blute und den Organen des gesunden oder kranken

tliierischen Körpers nicht bekannt ist und die Ver-

bitterung von Reinculturen dieses Bacillus bei geeig-

neten Impfthieren typische Krankheitsbilder zu erzeugen

vermag.

II. Parasiten im Allgemeinen.

1) Alcalai, Lasson, Ein Fall von Cysticercus

des Auges, Gehirns und Rückenmarks. Inaug.-Dissert.

Berlin. 1895. Ref. Zeitschr. f. Fleisch- u. Milchhyg.
VII. S. 78. — 2) Bang, B., Strongyliden als Ursache
von Diarrhoe beim .Jungvieh. Maanedsskrift for D\r-
laeger. IV. p. 340. — 3) Behla, Ueber die syste-

matische Stellung der Parasiten der Mieschcr'sehcn

Schläuche und deren Züchtung. Berl. thierärztl. Wochen-
schr. 47. S. 564 u. 643. — 4) Bencdictis, Echino-
coccusblasen auf dem Brustfell eines Ochsen. Nuovo
Ercolani. S. 106. — 5) Cadeac, C, Filarienkrank-

heit des Hundes. Lyon. Journ. S. 582. — 6) Gomy,
Distomum pancreatieum. Bullet, de la socicte" ceutr.

veter. p. 373. — 7) .lansou, Distoma pulmonale bei

Thieren. Mittheilung der Deutsch. Gesellsch. f. Natur-
u. Völkerkunde Ostasiens. 59. u. 60. Heft. — 8) Der-
selbe, Die Parasiten bei Schweinen. Ebendas. 59.

u. 60. Heft. — 9) Krabbe, H., Das Vorkommen der
Täniaarten beim Menschen iu Dänemark. Nordisk
medieinsk Arkiv. 1896. Ref. in Maanedsskrift for Dvr-
laeger. VIII. p. 397. — 10) Leb nc, Ueber seltene
Localisationen des uniloculären Echinococcus beim
Menschen. Arch. f. klin. ( hir. XML Bd. 3. Heft. Kef.

Zeitschr. f. Fleisch- U. Milchhyg. VII. S. 78. — 11)

Lucet, Sur un cas de coenurus serialis chez un lapin
domestique. Ree. de med. vet. p. 633. — 12) Lung-
witz. Einiges über Missbildungen bei Bandwürmern.
Arch. f. Thierheilkde. XXIII. 320. — 18) Marranti,
Beobachtungen und Versuche mit Tacnta proglottina

(Davaine). II nuovo Ercolani. p. 41. — 14)Mazzanti,
Oestruslarven im Magen eines Hundes. Ibid. p. 54. —
15) Mevcrstrass, Finnen beim Hunde. Berl. thier-

ärztl. Wochenschr. 42. S. 596. — 16) Pcrroncito,
Trichinen bei Hunden. La clinica vet. No. 12. — 17)
Rasmussen. P. B., Ueber die Rinder- und Schweine-
finnen. Maanedsskrift for Dyrlaegcr. IX. p. 33. —
18) Hätz, St., Leberegel in der Milz eines Schafes.

Veterinarius. No. 22. (Ungarisch.) — 19) Derselbe.
Cysticercus cellulosae beim Hunde. Ebendas. No. 21.
(Ungarisch.) — 20) Schneidemühl. Ueber Sareo-
sporidien. Leipzig. (Thicrmedic. Vorträge. Bd. III.

Heft 11.) — 21) Derselbe, Neueres zur Entwicklungs-
geschichte der Bremsenlarven des Rindes. Sammel-
referat. Deutsche thierärztl. Wochenschr. V. Jahrg.

No. 81. S. 269. — 22) Thoss, Ueber den Bau von
Holostomum Cucullus. Inaug.-Diss. Leipzig. — 23^

Vryburg, B.. Eine Filaria in der Aorta bei Büffel

(Karbamoen). Thierärztl. Blätter f. NiederL Indien.

Bd. XL S. 43. — 24) Waldmann, Spulwürmer.
Wochenschr. f. Thierheilkde. S. 187. (Ein 3 Monate
altes, an Kolik verendetes Fohlen hatte 400 Spulwürmer
im Darm.)

Nach Janson (8) sind in Japan an Parasiten hei

Schweinen bisher gefunden worden:

I. Trematoden und zwar Distomen in der Lunge.
IL Cestoden: Ein faustgrosser Echinococcus in

der Lunge.

III. Nematodeu: Spulwürmer (Ascaris suis) aus dem
Dünndarm. Sie sind wie bei Menschen und anderen
Thieren auch beim Schwein ungemein häufig.
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Palissadenwürmcr (Strongylus paradoxus) aus der

Lultrührc.

Haarköpfe (Trichocephalus crenatus) aus dem Dick-

darm.
IV. Arachniden : Haut mit Räude verursacht durch

Sarcoptes suis.

V. Insecten : Schweineihuse (Podiculus suis), die

unter den verschiedenen Läusen die grüssten sind.

Die bei uns so häutigen Schweineparasiten, Finnen

und Trichinen, sind in .Japan noch nicht zur Beobachtung
gekommen. Die Abwesenheit der Finnen bei Schweinen

stimmt mit der Seltenheit des Einsiedlerbandwurms
(Taenia solium) beim Menschen überein.

Trichinen werden zwar viel mit amerikanischen

Schinken importirt, sind aber in der Regel abgestorben,

was auf den Einfluss der Pökelung und Austrocknung

zurückzuführen ist. Durch viele Belebungs- und Fiitte-

rungsversuche ist nachgewiesen worden, dass nur aus-

nahmsweise einzelne Parasiten aus der Tiefe der Schin-

ken noch Lebens- und Invasionskraft gezeigt haben,

weil sie hier nicht immer von dem zerstörenden Salze

erreicht und vor dem Austrocknen bewahrt wurden.

In geräucherten Schinken werden in Japan häufig

Tyrosinkrystalle angetroffen, die von Laien häufig für

verkalkte Trichineukapselu gehalten werden. Die Kry-

stallc treten in Form von unregelmässigen kalkartigen

Ablagerungen auf, die sich über die Breite mehrerer

Muskelfasern erstrecken können. Sic unterscheiden sich

von wirklichen Kalbablagerungen dadurch, dass sie

nicht nur durch Säuren, sondern auch leicht durch

Kalilauge gelöst werden.

Im Panereas sind Distomen erst in neuester Zeit,

wohl nicht vor 1889, und zwar zuerst in Japan beim

Schaf (von Janson beim Rinde) gefunden worden.

Gomy (6) hat nun die Büffel und Rinder in Indoehina

auf diesen Parasiten untersucht und an Railliet und

Marotel Exemplare desselben eingesandt.

Railliet beschreibt den Parasiten (s. das Original)

und reiht ihn in die Gattung Dicrocölium (Dujardin)
ein. Nach seiner Meinung ist derselbe identisch mit

Dicrocölium cölomaticum (G irard und Billet) s. Disto-

mum cölomaticum. Der Parasit siedelt sich in dem
ausführenden Apparate des Panereas an und findet sich

sowohl in den grossen als auch zuweilen in den klein-

sten (iängen desselben. In manchen Fällen findet man
nur einige wenige Exemplare, in anderen Fällen sind

die Gänge geradezu vollgestopft mit diesen Parasiten.

Die paucreatischc Distomatosc ist in Indoehina sehr

häutig und tritt in jeder Jahreszeit, während der Regen-

zeit und bei Trockenheit auf. Ueber ihren Einfluss auf

daa Allgemeinbefinden der Thiere herrscht noch keine

Klarheit. Sind nur wenige Individuen im Panereas.

dann ist dies offenbar ohne jede Bedeutung; sind sie

sehr zahlreich vorhanden, dann mögen sie wohl auch

Anlass zur Cachexie geben, G. fand fast alle cachccti-

sehen Büffel an Leber- oder Pancreasdistomato.se lei-

dend. Der Entwicklungsgang von Ristoma panrreati-

enm ist noch nicht bekannt G. hat bei den Büffeln

und Rindern in Indoehina auch noch andere Parasiten:

Amphistomum conicum, Balbioniden etc. gefunden.

Railliet selbst fand in den gesandten Präparaten

Bilharzia crassa (Schistosomum bovis).

Janson (7) stellte fest, dass nicht nur beim

Menschen, sondern auch hei Schweinen, Hunden und

Katzen histotna pulmonale vorkommt. Ellenbcrger.

Ratz (18) fand in der Milz eines Schafes einen

Leberegel, der aus der Leber durch das subseröse

Bindegewebe oder durch die V. gastro-lienalis dorthin

gelangt sein mag.

L ueet (11) beschreibt einen Fall von generali-

sirtem Auftreten von Coenorus Serialis beim Haus-

kaninchen.

Die Blasen fanden sich unter der Haut, besonders

dicht am Kopfe, in und zwischen der Körpermusculatur
verschiedener Körpertheile, unter dem Bauchfell, am
Zwerchfell und in der Beckenhöhle. Ihre Grösse

schwankte zwischen der einer Haselnuss und der eines

Billardballes. Einen Einfluss auf das Allgemeinbefinden

des Thieres hatten diese Cysten nicht gehabt.

Benedictis (4) fand bei einem geschlachteten

Ochsen an der dem Brustbein aufliegenden Pleura eine

Anzahl kleiner Knötchen und Bläschen, die sieh bei

der niieroscopischen Untersuchung als Echinococcus

cysten mit vielen Scoliccs entpuppten.

Meyerstrass (15) spaltete bei einem Hunde erst

am linken, später am rechten Hinterschenkel eine faust-

grosse, in der Kniefalte sitzende, schmerzlose Gesehwulst,

aus der sich eine gclbröthliche wässrige Masse ent-

leerte, in der eine grosse Menge Finnen enthalten war.

Beide Geschwülste sollen zusammen ca. 1 1 Flüssigkeit

enthalten haben. Die Finnen waren bis erbsengross,

hatten 4 Saugnäpfe und einen doppelten Hakenkran/.,

mit meist 34. z. Th. auch 3fi Haken. Es wird die In-

fection durch wilde Kaninchen, die der Hund häufig

fing uud verzehrte, vermuthet. (Damit würde die Zahl

der Haken stimmen.)

Cadeac (5) fand die Pilaria immitis bei einem

Hunde unbekannter Herkunft und bei einem zweiten

Thiere dieser Art, welches zwei Jahre in Japan zuge-

bracht hatte.

Die Symptome bestanden in Magerkeit, Bronchial-

rasseln, Heftigkeit der Herzschläge, Thränentriefen, nor-

maler Körperwärme. Bei der Section fanden sich zahl-

reiche Caveruen in der Luuge und viele Fadenwürmer
in den Aesten der Pulmonararterien vor.

Vryburg (23) beschreibt eine Filarie, welche er

in der vorderen und hinteren Aorta, sowie dem An-

fangstheil ihrer Aeste bei Büffeln nachwies und die

er nirgends beschrieben findet. V. hat denselben Wurm
bei Rindern gefunden, jedoch selten. Bei ungefähr

50 pCt. aller Büffel soll nach V. dieser Wurm auge-

troffen werden.

' Unter der Intima befinden sich Knötchen von der
Grösse einer Erbse bis Haselnuss. welche aus gelb-

grünem, käsigem Detritus bestehen; aus der Mitte der-

selben tritt der Wurm hervor und schmiegt sich in der

Richtung des Blutstromes der Intima an. Intima, Media
und Adventitia sind dünner als gewöhnlieh, sind bis-

weilen t heil weise sogar geschwunden, so dass das

Knötchen statt nach innen, nach aussen vortritt.

Der weibliche Wurm ist 20—30 cm lang und
ungefähr so dick wie eine Stricknadel. Will man den

Wurm herausziehen, so bricht derselbe am Eingänge
des Knötchens ab. Der in dem Knötchen sitzen ge-

bliebene Theil ist nur so dick wie eine Stecknadel.

Der Wurm ist transversal geringelt. Den Darmeanal
kann mau der ganzen Länge nach verfolgen, die Mund-
öffnung befindet sich beinahe ganz vom an der Spitze.

Der Darmeanal ist gleiohmässig weit. Im übrigen Theil

der Kürperhöhle belinden sieh die Geschlechtsorgane,

welche Knäuel bilden und die Höhle total ausfüllen. —
Der Wurm ist vivipar: in demselben findet man event.

unzählige junge W ürmchen. — Eier sind niemals ge-

funden worden. Untersucht man das Knötchen genau,

so findet man direct unter der Intima noch einen kleinen

drahtfürmigen Wurm, so dick wie eine feine Nähnadel,
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3—4 cm lang, mit einem, häufig auch zwei Spicula

am Ende de« Würmchens. Dieses sind die männ-
lichen Exemplare. (Weitere genauere Untersuchun-

gen sind sehr anzuempfehlen. Ref.)

Behla (3) ist die Züehtnng der Mieseher'schen

Schläuche gelungen. Kr will hierbei beobachtet haben,

dass sich aus den Mieschcr'schcn Schläuchen eine weisse

Hefe entwickle, so dass dieselben also nichts weiter

seien, als eingekapselte Blastomycetcn. Die Sichelform

der bekannten kleinen, darin enthaltenen Körperchen

soll durch einseitiges Eindrücken der ursprünglich

runden Blastomycelenzellen entstehen. Verf. ist ferner

der Ansicht, dass der von ihm gezüchtete Blastomycet

mit dem Kartoffelpilz (Phythophtbara infestnns) zusam-

menhänge ; die Sporen desselben sollen von den Thieren

mit der Nahrung aufgenommen werden, sich in den

Verdauungssäften durch hefeartige Sporisirung ver-

mehren und durch das Darmepithel hindurchwuchernd

schliesslich in die Blutbahn und mit dem Blute in die

Museulatur und das Bindegewebe gelangen. Eine Bil-

dung von Dauersporen linde im Körper nicht statt.

Mazzanti (14) hat 2 Mal im Magen von Hunden

Oestruftlarven gefunden, für die er die Bezeichnung

(taxtrophilus eania vorschlägt.

Maeroscopisch erschienen die Larven deutlich

segmentirt, anscheinend ohne Stacheln und Dornen.

Haut sehr zart. Vorderes Ende schwärzlich, zugespitzt,

allmälig abnehmend nach dem Hinterende, das deutlich

abgestutzt und etwas nach innen eingezogen ist. Länge
unter dem Deckglas 7—9 mm, Breite 1— 1,5 mm.

Microscopisch betrachtet ergiebt sich folgendes

Bild:

Cuticula weisslich, sehr zart, 12 kaum sichtbare

Segmente ohne Stacheln und Dornen, nur mit zahlrei-

chen konischen Chitinpapillen, die an Zahl und Umfang
nach den letzten Segmenten zu abnehmen. Kopfende
mit häutigem Mundrand, 2 Kieferpaaren (das eine

hakenförmige umfasst das zweite dornenförmige), 2 An-
tennen mit einem kurzen, dicken konischen Stiel, um-
geben von einer Art häutiger Kranze und gekrönt mit
einer konischen, augenartigen Spitze. Vordere Stig-

mata in Form von 7 Oeffnungen an den Seiten der

Kiefer angeordnet. Dieselben haben Fortsätze, welche
sich in die seitlichen Athemröhren einpflanzen. Die hin-

teren Stigmata liegen unter dem letzten Ringe, berühren
sich dicht, so dass sie vom Centrum aus gesehen leicht

zerquetscht erscheinen. Sie bestehen aus einem schwärz-

lichen Ring, einer Reihe von Chitiubändern, die gestreift

und in geschlossener Spirale angeordnet sind. Diese

letzteren umgebcu die Oeffnung des Stigmas von innen

mit Ausnahme jener Stelle, wo die Stigmata sich be-

rühren und gegenseitig drücken.

Schneidomühl (20) bespricht die naturhistori-

schen Eigenschaften, die Wirkungen, das Vorkommen,

die Entwicklung etc. der Sarrosporidien in eingehender

und sachkundiger Weise aufgrund genauer Literaturstu-

dien und eigener Untersuchungen. DicSarcosporidien sind

bekanntlich beim Mensehen und bei allen pflanzen-

fressenden Haussäugethieren und bei Vögeln gefunden

worden.

Aus dem 37 Seiten starken Artikel lässt sieh ein

kurzer Auszug nicht herstellen. Nur in Bezug auf die

Bedeutung der Sarcosporidien als Krankheitserreger bei

den Hansthieren sei erwähnt, dass dieselben gewöhnlich
keine auffälligen klinischen Erscheinungen und krank-
haften anatomischen Veränderungen hervorrufen. Nur bei

massenhafter Einwanderung in einzelne Theile oder,

wenn dieselben unter gewissen Umständen platzen und
ausgedehnte allgemeine Infectionen veranlassen, werden
nachweisbare Störungen auftreten und zwar zunächst

eine acute, später chronische interstitielle Myositis mit

folgender Degeneration der Muskelfasern; in leichteren

Fällen besteht nur eine geringe interstitielle Erkrankung,

während die Muskelfasern körnigen Zerfall erkennen
lassen. Hinsichtlich der Beurtheilung des Fleisches

von Thieren, welche Sarcosporidien enthalten, wird man
dasselbe nur bei höheren Graden des Durchsctztscins

als verdorben oder ekelerregend, nicht aber als gesund-
heitsschädlich bezeichnen köuueu. Gering inficirtes

Fleisch ist, wenn die Infectiou nur microscopisch zu
erkennen ist, dem freien Verkehr zu übergeben. Im
Uebrigen s. das Original.

Krabbbe (9) brachte im Jahre 1887 eine Mit-

theilung über 800 Fälle von Tanten beim Menschen in

Dänemark; die neue Mittheilung bespricht 100 neue

Fälle. Eine Zusammenstellung der 400 Bandwürmer,

welche K. für practische Aerzte untersucht hat. ergiebt

folgende Resultate:

T. sagi- T. solium T. cueu- Bothr.

nata merina latus

vor 1SR9 37 53 1 9
18G9— 1880 G7 19 < 11
1880- 1887 8« 5 4 5
1887-1895 89 6

279 77 15 30

Marranti (18) hat zahlreiche Beobachtungen über

das Vorkommen der Taenia proglottina bei Hühnern

und das Verhalten derselben angestellt und kommt auf

Grund derselben zu folgendem Ergebniss:

1. Die Taenia proglottina verursacht schwere, selbst

tödtliche Erkrankungen bei Hühnern. Betroffen ist je-

doch in der Regel nur der Zwölffingerdarm; derselbe
ist blauroth gefärbt und zeigt deutliche Injection; die

Sehleimhaut erscheint gewöhnlich schmutzig duukelre»th

gefärbt und lässt zahlreiche, ihr aufsitzende, weisse
Körperchen erkennen, die sich übrigens auch im Darm-
inbalt belinden und die, wie die microscopische Unter-
suchung ergiebt, von den Tänien gebildet werden.

2. Zur Fortpflanzung bedarf die Taenia proglottina

nach den Versuchen von M. unbedingt eines Zwischen-
wirthes, während bekanntlieh Grassi und Hove Iii

behaupteten, dass sich die Tänie auch ohne Zwisehen-
wirth fortpflanzen könnte.

3. Die Taenia proglottina kann bis G Froglottiden

haben, während bisher nur 3—5 beobachtet worden
waren.

Ratz (19) faad im Unterhautbindegewebe eines

Hundes zerstreut 9 Cysticerken der Taenia solinm und

ausserdem einen in der Museulatur des Kehlkopfes.

Letzterer war spindelförmig, die übrigen rund oder

elyptisch, bis 12 mm lang und 6 mm breit.

Lungwitz (12) bespricht die von ihm an Band-

würmern beobachteten Mißbildungen. Die meisten

Bildungsanomalien fand er bei Taenia expansa: weniger

oft war Taenia ovilla missgebildet. S. das Original.

Perroncito (16) berichtet über Trichinen.

Er verfütterte an 3 Hunden von 3 Monaten
trichinöses Fleisch; 1 Hund starb nach 4 Wochen,
er hatte eingekapselte Trichinen in den Muskelo ; die

beiden anderen Hunde wurden einige Tage später ge-

tödtet, auch sie Hessen Trichinen in den Muskeln er-

kennen.
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III. Sporadische innere und äussere

Krankheiten.

Krankheiten der weiblichen Geschlechtsorgane.

Milch und Bott«r, Milchstcretion, Milchunter-

suchung, Milch fehler. 1) Backhaus, L'eber Reinigung
der Milch. Land*. Presse S. 378. — 2) Dam mann.
Ein Fall von bitterer Milch und deren Beseitigung.

Deutsche thierärztliche Wochen sehr. V. .lahrg. No. 1.

S. 4. — 3) Delepine, Sheridan, Die Untersuchung
von Kuhmilch behufs Entdeckung pathogener Eigen-

schaften. The journal of comp, pathol. and therap.

vol. X. p. 150; p. 189. — 4) Denckc. üeber die

sanitätspolizeilichen Anforderungen an den Mitchver-

kehr. Zeitschrift für Medicinalbcamte 1890. No. 11.

Ref. Zeitschr. für Fleisch- und Milchhyg. VII. S. 58.

— 5) Dinkler, Ueber die Zusammensetzung der

Kameclmilch. Pharmaz. Ztg. 1896. No. 41. Kef. Ztschr.

für Fleisch- und Milchhyg. III. S. 98. — 6) Dotter,
Gutachten über vermeintlich mit Wasser verfälschte

Milch. Deutsche thierärztliehc Wochenschr. V. Jahrg.

S. 400. — 7) Friis, Rt., Die Milchversorgung und die

Controle derselben in Kopenhagen. Maanedsskrift

for Dyrlaeger. IX. p. 297. — 8) Hacker, Versuche

über Produktionskosten der Butter. Illustr. landw.

Zeitung. S. 735. — 9) Hucho, Untersuchungen über

die Milch der Schafe, besonders der ostfriesischen Milch-

schafe. Landw. Jahrbücher. S. 496. — 10) Klemm,
Ueber Eselsmilch und Säuglingsnahrung. Jahrbuch für

Kinderheilkunde. Neue Folge. 43. Bd. Kef. Zeitschr.

für Fleisch- und Milchhyg. III. S. 240. 11) Rabi-
nowitsch, Lydia. Tuberkel-Baeilleu in der Markt-

butter. Aus dem Institut für Infeetionskrankheiten in

Berlin. Zeitschrift für Hygiene und Infeetiunskrankh.

Bd. 26. Heft 1. S. 90-111. — 12) Ulivi, La clinica

vct. No. 33. — 18) Petersen nod Hölter, Ueber die

Zusammensetzung der Milch von Zuchtstuten des

oldenburger Schlages. Landw. Blätter für das Grossh.

Oldenburg, ref. D. der landw. Presse. S. 751. —
14) Petersen und Octken, Untersuchungen über

den Fettgehalt der Schweincmilch. Milchzeitung No. 23.

Ref. Zeitschr. für Fleisch- und Milchhyg. VII. S. 240.

— 15) Sehrewc, Probemelkregister der Heerde Klein-

hof-Tapiau. Landw. Presse S. 815. — 16) Söldner,
Analyse der Frauenmilch. Zeitschr. für Biologie. 1896.

No. 33 u. 43. Ref. Zeitschr. für Fleisch- und Milchhyg.

VII. S. 98. — 17) Sommerfeld, Die Methoden der

Milchuntersuchung. Berlin 1896. — 18) Stern, Er-

krankung von Kindern durch Milch von Kühen, die

an Kuhpocken litten. Archiv für Tbierheilkde. XX 1 1 1

.

S. 195. — 19) Welply, Ueber Typhusverbreitung

durch Milch. Centralbl. f. allgem. (iesuudheitspfl. Xll.

11., 12. Heft. Ref. Zeitschr. für Fleisch- und Milchhyg.

VII. S. 58. — 20) Wychgramm, Untersuchung der

Milch von 97 ostfriesischen Kühen. Bremen.

Olivi (12) stellte an 6 Kühen Versuche über

den Gehalt der Kuhmilch an Fett nach Gaben von

Kochsalz an und kam dabei zu folgenden Resultaten:

Das Salz vermehrt die Milchabsonderung, ganz be-

sonders aber den Gehalt an Fett; seine Einwirkung auf

die Secretion der Milch hält 5—6 Tage an; es genügen

30—50 g Salz täglich, um diese Einwirkung zu erzielen.

Wychgramm (20) hat im Auftrage des Vereins

der ostfriesischen Stammviehzüchter die Milch von

97 ostfriesisrhen Kühen aus 7 verschiedenen Herden

fortlaufend auf Menge und Fettgehalt untersucht

und dabei folgende Resultate erhalten:

Der procentuale Fettgehalt steigt gegen das Ende

der Lactation, sodass in der Tagesmilch altmilchcnder

Kühe recht häufig über 5 pCt. gefunden wurden : die

höchsten Zahlen waren 7,6 und 8,2 pUt., der niedrigste

Fettgehalt von 1,4 pCt. wurde bei einer rindrigen Kuh
beobachtet. Der Uebergang von der Stallfütteruug zum
Weidegange hatte einen günstigen Einfluss auf Menge
und Fettgehalt der Milch.

Die 4 besten Kühe wiesen folgende Leistungen in

Milchmenge und Fettgehalt auf:

Alt Lac- Schwer Milch Fett Fett

Jahre, tation. Pfd. kg. kg. in pCt.

1. Kuh 7 5 1050 5182 188,4 (3,6)

2. „ 5 3 1230 4112 156,7 (3.8)

8. „ 7 5 1300 4959 139.0 (2.8)

4. „ 8 6 1050 5259 168,6 (3.1)

Die Beurtheilung der Kühe nach dem Exterieur

giebt keinen Aufschluss über die Leistungsfähigkeit

derselben in Bezug auf die Fettproduetiun ; hierüber

können nur regelmässige Bestimmungen der Milchmenge

und des Fettgehalts der Milch Kenntniss geben. —
Zu einer für den Zweck züchferischer Maassnahmen
genügend sicheren Ermittelung der Leistungsfähigkeit

einer Milchkuh genügt die zweimal im Monat in regel-

mässigen Abständen erfolgte Feststellung der Menge
und des proceutischen Fettgehaltes der Tagesmilch. —
Die individuelle Be an lagung der einzelnen Kuh,

eine fettarme oder fettreiche Milch zu produciren, wird

mit fast absoluter Sicherheit auf die Nachkommenschaft
vererbt.

Petersen und Höfkcr (18) haben die Milrh Ton

3 Oldenburger Stuten untersucht und folgenden Durch-

schuittsgehalt gefunden:

Trockenmasse 9.82 (Maximum 10.43, Minimum 9,40)

Fett . . . 0,62 ( „ 1,07, , 0,37)

StickstofTsub-

stanz ... 2,14 ( „ 2,63. „ 1,56)

Milchzucker . 6,78 ( „ 7,12, „ 6,34)

Mineralbe-

standtheile . 0.85 ( „ 0.48, , 0,27)

Die Mittelzahlcn für Fett liegen hier also durch-

weg niedriger als bei anderen Autoren, denn Fleisch-
marin und König geben 1,2, Damm er 1,0, floppc-
Seyler 1,17 als Durchschnitt an. Dagegen ist der

Milehzuekergehalt bei der Oldenburger Stute ein höherer,

indem er sonst nur auf 5,7 pCt. beziffert wird. Die

Versuchsansteller sind der Meinung, dass die Unter-

schiede auf die „Grasmilch" zurückzuführen sind, da
die 3 Stuten auf die Weide gingen.

Klemm (10) bespricht die Kselmilrh im Hin-

blick darauf, ob dieselbe für die Ernäh-

rung der Säuglinge und als diätetisches

Heilmittel bei Säuglingen, Kindern und Er-

wachsenen geeignet ist. K. erörtert zuuächst die

Frage, ob der Esel häufig an Krankheiten leidet, welche

durch die Milch auf den Menschen übertragen werden

können, und kommt zu dem Schlüsse, dass dieses nicht

der Fall ist. In erster Linie steht es fest, dass Tuber-

culose unter den Eseln äusserst selten vorkommt; in

der Literatur ist kein einziger Fall natürlicher Tuber-

culose bei einem Esel verzeichnet, wenn es auch be-

kannt ist, dass die Esel künstlich auf dem Wege der

Impfung tuberculös gemacht werden können. Die

Pferdezecke und eiuigc pflanzliche und thicrische Para-

siten, die beim Esel vorkommen und auf den Menschen

übertragbar sind, kommen für die Beurtheilung der

Milch nicht in Betracht. Der Rotz tritt beim Esel

acut auf, wobei die Milchsecretion verschwindet; der

Rotz führt in 14 Tagen zum Tode.

Was die Milch der Eselinnen anlangt, so ist

dieselbe arm an Fett, reich an Zucker. Der Gesammt-
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eiweissgebalt der Kselmilch ist dem der Frauenmilch

sehr ähnlich, ebenso ist dies mit dem Verhältnisse des

Albumin- zum Caseingehalte der Fall. Der Fraueu-

und der Eselmilch fehlt die Eigenschaft, bei der Ver-

dauung mit Kindermagensaft Paranuclein niederzu-

schlagen, wie dies die Kuhmilch thut, die dadurch
schwer verdaulich wird und den Verdauungscanal der

Kinder belästigt. Der Salzgehalt der Eselmilch steht

dem der Frauenmilch viel näher als der der Kubmilch.

Der Zuckergehalt der Eselmilch ist dem der Frauen-

milch fast ganz gleich. Das Casein der Esel milch ge-

rinnt bei Labeinwirkung, wie das der Frauenmilch in

kleinen lockeren Flocken, während das der Kuhmilch
festere und derbere, klebrige Massen (Kuchen) bildet.

Das Casein der Kuhmilch ist sonach erheblich ver-

schieden von dem der Frauen- und Eselmilch. Die Escl-

milch reagirt alkalisch, wie die Frauenmilch, „sie ist

keimfrei", sie wird vom Säuglinge in den ersten 8 Mo-

naten in derselben Menge verlangt wie die Frauenmilch,

erspart ihm also den Ballast überflüssiger Flüssigkeits-

aufnahme. Die Eselmilch bildet ebenso wie die Frauen-

milch weniger antizymotische Säure als die Kuhmilch
und hat den Enterocatarrhen der Säuglinge gegenüber
vorbeugende und heilende Eigenschaften. Sie hat auch
bei Erwachsenen günstige Wirkungen bei Nierenleiden

und dergl. Auch wird sie bei Leiden der Vcrdauiings-

organc noch gut vertragen, wenn Kuhmilch nicht mehr
genossen werden kann; in diesen Fällen kann sie

geradezu lebcnsrettend wirken. Bei Yerdauungssehwächc
und Verdauungskrankheiten der Säuglinge, die mit Kuh-
milch und anderen Ersatzmitteln der Frauenmilch er-

nährt werden, entfaltet die Eselmilch eine ungemein gün-

stige Wirkung, sie ist geradezu als ein Heilmittel bei

diesen Krankheiten zu betrachten. Im Hinblicke
hierauf hat sich in Dresden ein Verein ge-
gründet, derdiel'roduction dieses Heilmittels
im grösseren Maassstabe durch Schaffung
einer Eselzüchterei und Haltung von zahl-
reichen Eselinnen bezweckt.

Petersen und Octken (1-1) fanden in 30 Proben

von Srhweinemilrh, herrührend von Thieren sehr ver-

schiedener Gegenden, Hassen und Altersklassen, cineu

durchschnittlichen Fettgehalt von 6,87 pCt. und in

50 Milchproben von einer und derselben Sau in ver-

schiedenen Perioden nach dem Werfen einen Dureh-

sehnittsfettgchalt von 6,6 pCt.

Nach Ilucho (9) ist die Menge und Beschaffenheit

der Schafmilch von dem individuellen Verhalten des

Thieres und von der Rasse desselben abhängig. Nicht-

milchschafe mögen in Deutschland unter normaleu Ver-

hältnissen 40—80 kg Milch bei relativ kurzer Lactation

geben.

In den ersten 2—3 Monaten, wo die Thiere für

die Milchgewinnung besonders in Frage kommen, liefern

sie etwa 20—40 kg mit einem Fettgehalte von 3,0 bis

4.5 p('t. Üstfriesisehe Milchschafe geben mehr Milch,

im Binncnlande 200 kg, im Mutterlande mehr, die

Qualität der Milch ist von derjenigen anderer Schaf-

rassen nicht verschieden. Die aus Ostfriesland stammen-
den Mittheilungen über Milehmenge, Milchgehalt, Gewicht,

Lämmer, Wolle, Futterverwerthungsvermögen der Milch-

schafc sind mit Vorsicht aufzunehmen, im Binnenlande

können sie .als Kühe des kleinen Mannes" die Ziegen

nicht ersetzen.

Schrewe (15) hat ein ProbemelkreKisttr an-

gelegt; er lässt in seiner grossen Kuhherde an jedem
Mittwoch probemclken und zwar werden früh und

Abends je 10 ccm von dem Gemelke jeder Kuh ent-

nommen und in ein 120 ccm umfassendes Fläschchen

gebracht, in welchem die Milch mit einem Conscrvirungs-

mittel versetzt wird, um die Gerinnung zu verhindern.

Diese Fläschchen werden bis zum nächsten Probcmelkcn

in einem Räume von 10—20° C. aufbewahrt, wo dann

die gleiche Milchprobe hinzukommt, und am Ende dos

Monats wird alsdann eine Durchschnittsprobe aus dem

Fläschchen behuls genauer Fettbestimmung entnommen,

welches somit auch den Durchschnitt von 8—10 Ge-

molken angiebt, je nachdem der Mittwoch in dem be-

treffenden Monat 4 oder 5 mal wiederkehrt. Aus den

Maasszahlen für Milchmenge und procentiseben Fett-

gehalt ergiebt sich die im Laufe des Monats aus-

geschiedene Menge .an Milchfett. Will man wissen,

welcher Buttermenge die ausgeschiedene Fettmenge

entspricht, so hat man unter der Annahme, dass die

Butter im Mittel 83,33 pCt. Fett enthält, die aus-

geschiedene Fettmenge mit 100 zu multipliciren und

mit 83,33 zu dividiren, oder, da die Zahl 83,33 in 10«J

genau 1,2 mal enthalten ist, nur mit 1,2 au multi-

pliciren.

Ks lieferten nun

'109 Kühe im Durchschnitt 3370 kgMilch m. 3, IC. pCt. Fett

20 Erstlingskühe(Stärkcn) 2685 „ „ .8,10, .

Da die Fähigkeit der Thiere, Milch von

grösserem oder geringerem Fettgehalte aus-

zuscheiden, in erster Linie eine rein individuelle und

kaum von dem Alter des Thieres abhängige ist, m
zieht S. beim Ausmerzen der Kühe neben dem Kv
ti-rieur auch die von ihnen gelieferte Milehmenge in

Betracht und hat dadurch den Fettgehalt in den letzter

3 Jahren von 2,97 auf 3.13 bezw. 3,16 gesteigert. Kr

ist der Meinung, hierin noch weitere Fortschritte zu

machen, wenn es ihm möglich wäre, zu Zuchtzwecker

nur solche Bullen anzukaufen, die nachweislich von

butterreichen Kühen abstammen, was aber zur Zeit

noch nicht der Fall ist. da die Züchter ausnahmst
über diesen Punkt Auskunft nicht geben können.

Backhaus (1) hat eingehende Versuche über die

Reinigung der Milch angestellt, deren Ergebnis* er

in folgenden Sätzen zusammenfasst:

1. Der Keimgehalt der Milch ist vcrhältuissmissi^

genau proportional dem Sehmutzgehalt.

2. Von frischem Kuhkoth löst sich etwa die Hälft-.-

in der Milch und ist daher durch die Schmutzbestimmutu-
nicht zu ermitteln, andererseits aber auch durch H'i-

nigungsvorrichtungen nicht zu entfernen.

3. Zur quantitativen Bestimmung des Schmut.?-

gehalts zwecks Beurtheilung der Milch empfiehlt sieb

Absetzenlasscn derselben und Filtration über Glaswolle.

4. Für die Praxis ist die Beurtheilung der Milch

durch Absetzenlassen, Filtration mittelst Papiers und

Begutachtung nach dem Augenschein eine höchs".

empfehlenswerthc Maassnahme.
5. Mit gewöhnlichem Sieb und Seihtuch kaun

man bei guter Handhabung dieselben Erfolge erzielen

wie mit complicirteren Sieben, doch ist die leicht ein-

tretende Versetzung des Tuches ein grosser Uebelstau'i

6. Auf dem Wege der Sicbuug erscheint eiue be-

friedigende Reinigung überhaupt nicht durchführbar

zu sein.

7. Die Reinigung durch die Centrifuge ist mechanisch

und baeteriologisch eine sehr gute.

8. Die Bacterien gehen bei dem Centrifugiren zum
grossen Theil in den Centrifugenschlamm über, dessen

Kcimgehalt bei der Untersuchung bis zu 302 Millionm

bei gewöhnlicher Milch und 1018 Millionen bei ver-

schmutzter Milch in 1 g sich belief. Der Rahm zeigt

höheren Bactcriengehalt als die Magermilch.
9. Der Nachtheil des Centrifugirens besteht ausser
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der Umständlichkeit darin, dass die centrifugirtc Milch

weniger, wenn auch fettreicheren Rahm abscheidet als

die nicht centrifugirte und das Publicum dadurch ver-

anlasst werden kann, die Milch für fettarmer zu halten.

10. Filtration durch Papier zeigte sich bei den
Versuchen undurchführbar. Ks ergaben sich hierbei

grosse Verschiedenheiten der Filtrationsfähigkeit ver-

schiedener Milch^orten.

11. Versuche der Filtration mittelst Druck durch
Filterpressen ergaben gleichfalls unbefriedigende Re-
sultate.

12. Die Filtration mittelst Kies ergiebt wohl eine

genügende mechanische Reinigung, nicht aber eine be-

friedigende Bactcrienreduction. Für die Milchtechnik

ist diese Filtration ausserdem durch die Notwendigkeit
der täglicheu Reinigung und Sterilisirung des Kieses

umständlich uud kostspielig. Nach den Krfahrungen
bei Wasserultratiou wird auch die Anwendung grosser

Sorgfalt bei dieser Filtrirmcthode als nothwendig er-

achtet worden müssen.

13. Von Filtrationsmaterialien, die nur einmal ver-

wendet werden, muss wegen ihres niedrigen Preises und
der guten Leistungsfähigkeit sowohl in mechanischer als

bacteriologischer Umsicht der Cellulose eine hohe Be-

deutung zugesprochen worden.

14. Bei geeigneter Ausführung der Filtration mittelst

Cellulose findet eine nonnenswerthe Fcttzurückhaltung

nicht statt.

15. Der Umstand, dass die Milchverunreinigung

zum grossen Theile sich löst und die ungelösten Theile

mit den bis jetzt zur Verfügung stehenden Reinigungs-

vorrichtungon entweder nur unvollkommen oder nur
mit grossen Schwierigkeiten entfernt werden können,
weist darauf hin. in der Milchtechnik hauptsächlich die

Vermeidung der Verunreinigung durch sorgfältige <ic-

winnung und Behandlung der Milch anzustreben

Delepiue (3) weist ausdrücklich auf die her-

vorragende Rolle hin, welche die Milch bei der

Verbreitung von Krankheiten spielt, und be-

fürwortet warm die regelmässige Untersuchung von

Kuhmilch behufs Entdeckung pathogner Eigen-

schaften.

Zur Unterstützung dieser Forderung theilt Verf.

die Ergebnisse einer grösseren Reihe sorgfältiger, bac-

teriologischer Untersuchungen von Milchproben mit,

welche unter den verschiedenartigsten Verhältnissen,

theils direct von der Kuh, theils nach längerem Ver-

weilen im Stalle, oder nach längerem Transporte etc.

entnommen waren.

In der regelmässigen 1'ntorsuehung aller Melkkühe
durch competente Thierärzte erblickt Verf ein wichtiges

Hülfsmittel, gesunde Milch zu erzielen. Dos Weiteren

verlangt Verf. peinlichste Sauberkeit der Milchgefässe,

sowie überhaupt bei der Milchgerinnung im Kuhstalle

und schnellen Transport der möglichst kühl gehaltenen

Milch.

Dam mann (2) tilgte den Fehler der bitteren

M i Ich, der in einem grösseren Viehbestande nahezu fünf

Jahre mit wechselnder Intensität geherrscht hatte, in

wenigen Tagen 1. durch Beseitigung der ersten 3 bis

4 Züge Milch aus jedem Strich, 2. durch sorgfältige

Reinigung der Euter und der Zitzen mittels 2proc.

Sodalösung (siehe indessen unten) und Abschwemmen

der Futterrinnen und Standplätze mit 3proc. Creolin-

lösung, 3. durch Desinfection der Zitzencanäle mittelst

Einspritzung einer Sproc. Borsäurelösung (irrthümlicher

Weise war das erste Mal zum Abwaschen der Euter

3 proc. Crcolinlösung und zum Einspritzen in den Zitzen

-

canal 2 proc. Sodalösnng genommen worden, ein Ver-

sehen, welches zwar heftige Unruhe der Kühe [l'rcolin-

lösungj, Härte der Striche [SodalösungJ etc. herbei-

führte, aber einen dauernden Nachtheil nicht zur Folge

hatte), 4. durch Regelung des Jauchcuabflusses im

Stalle, Aeuderung des Fussbodens etc. Bei der Besich-

tigung des Stalles hatte sich nämlich ergeben, dass der

Krregor der bitteren Milch seinen Brutort zweifelsohne

im Stalle, au der Oberfläche des Fussbodens und der

Jaueherinnc hatte uud von da aus immer von neuem

an die Haut des Kuters und der Zitzen und auch in

die Zitzencanäle gelangt war.

Haecker (S) hat Versuche über die Produetions-

kosten eines Kilogramm Butter bei verschiedenen

Thieren einer Herde angestellt.

Die erste Abtheilung wurde von denjenigen Kühen
gebildet, welche eine hervorragende Neigung zum Fleisch-

ansatz zeigten, die zweite von Thieren mit weniger Nei-

gung zum Fleischansatz hatten, die aber doch am Knde des
Winters fleischig und glatt, waren. Zur dritten Abthei-
lung gehörten die Individuen mit mageren und eckigen
Formen ohne besondere Tiefe in der Körpermitte und
zu vierten diejenigen mit wenig Fleisch und viel Bauch-
umfang. Das Kilo Butter kostete zu produciren bei 1.

1.G4 Mk., bei II. 1,40 Mk., bei III. 1,30 Mk.. bei IV.

1,13 Mk.
II. bringt den grösseren Umfang des Bauches mit

der grösseren Verdauungsfähigkeit in Verbindung, die

ihrerseits also wiederum die Milchleistung beeinflusst.

Endlich sollen nach H. Kiilhcr um so bessere Milchkühe
werden, je weiter der gerade herabhängende Schwanz
von dein hinteren Rande des Schenkels (Mitte zwischen
Sprungbein und Sitzbein) entfernt ist. (Wenn letztere

Ansicht richtig wäre, so müssten alle sehlecht gehaltenen,

mageren Kälber gute Milchkühe werden. D. R.)

Lydia Rabinowitsch (11) hat Untersuchungen

über Tnberkelbacillen in der Marktbutter angestellt.

Mit 80 Butterproben der verschiedensten Herkunft
wurden an 119 Meerschweinchen Impfversuche vorge-

nommen, wobei nach intraperitouealer lnoeulation durch
23 Butterproben Veränderungen bei deu Impfthieren
bewirkt wurden, die maeroscopisch und microscopisch

der Tuberculose täuschend ähnlieh waren ; die darin

nachweisbaren Bacterien zeigten dieselben Grösssenver-
hältnisse und dasselbe tinetoriellc Verhalten wie echte

Tuberkelbacillen, sodass microscopisch allein keine

Unterschiede nachweisbar waren. Es Hessen sich solche

erst bei Züchtungsversuchen darstellen. Im Gegensatz

zu den echten Tuberkelbacillen sinkt die Säurefestig-

keit der hier gefundeneu tuberkeläbnlichen Bacterien

nach längerer Einwirkung von absolutem Alcohol auf

dieselben. Während der echte Tuberkelbacillus sich

durch eine stark verdünnte, wässerige Methylenblau-
lösung nicht färben lässt, sondern in seinem farblos

bleibenden Zellleibe nur dunkel erscheinende Körnchen
enthält, erscheint der tuberkelähnliche Bacillus als

ziemlich gl>. ichmässig gefärbtes Stäbchen, in dem zeit-

weilig stärker gefärbt erscheinende Körnchen auftreten

können. In Präparaten aus frischen Organen, die zur

Fettextraction mit Alcohol und Acther etc. behandelt
sind, zeigten die hier gefundenen Bacterien noch die

characteristische Färbung; sie hatten jedoch in Präpa-
raten von Impfthieren, die an Peritonitis nach der

Impfung eingegangen waren, ihre Färbbarkeit nach Fett-

extraction zum Theil verloren. Dasselbe Hess sich in

Präparaten aus den davon gezüchteten Culturen nach-

weisen. Die auf den verschiedensten Nährböden gleich-

zeitig angelegten Culturen gehen am 2.-4. Tage auf

und zeigen auf Agar z. B. einen anfangs dicken

,

feuchten, sahneuartigen Belag, der sich später zu einer

stark schrumpfenden, oft orange- bis kupferrothen Mera-
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bran umgestaltet. In der letztgenannten Form wachsen
die Bactcrien sogleich, nachdem sie einige Male den
Thierkörper passirt haben. Von einer auf demselben
Nährboden angelegten Cultur des echten Tuberkel-

bacillus unterscheidet sich diejenige des hier gefundenen
tuberkelähnlichen Bncteriums durch ihren ammoniaka-
lischcn Geruch gegenüber dem blumenduftartigen des

ersteren, ausser kleineren Abweichungen bei den übrigen

zahlreichen, zur Verwendung gelangten Nährmedien;
beispielsweise wächst der hier beschriebene Bacillus

auch bei Zimmertemperatur langsam und bildet in Gly-

ccrinculturen Spuren von Indol, was vom Erreger der

echten Tuberculose nicht bekannt ist. Pathogen er-

weist sich der tuberkelähnliche Bacillus nur für Meer-

schweinchen, nicht für Kaninchen und weisse Mäuse.
Die nach intraperitonealer Inoculation bei den Meer-

schweinchen sich ausbildenden Veränderungen stellen

sich als miliare, durchscheinende, central meistens eitrig,

seltener käsig einschmelzende, oft in einanderfliessende,

graue bis graugelbe Knötchen und Flecke dar, die retro-

peritoneal, unter der Darmserosa, im Mesenterium, den
Lymphdrüsen des Darmes und Gekröses u. s. w., der

Leber, Milz und weniger oft in den Lungen sich vor-

finden. In den meisten Fällen haben sie ihren Sitz

dicht unter der serösen Kapsel des betroffenen Organcs,

und fast regelmässig verursachen sie fibrinöse Bauch-
fellentzündung, die auch zu Verwachsungen von Darm-
theilen unter einander und mit der Bauchwand tühren

kann. Microscopisch erweisen sich diese Gebilde als

Anhäufungen von Rundzellen, denen auch vielkernige

und epithelioide Zellen beigemengt sein können. Im
Centrum der Knötchen liegt Gewebe, welches aus ab-

gestorbenen Trümmern und zerfallenen Kernen besteht.

Die für den echten Tuberkel typischen wandständigen
Kerne und Bacillen enthaltenden Riesenzellen fehlen

den hier in Rede stehenden Knötchen völlig, so dass

die letzteren mehr Achnlichkcit mit Rotzknötchen als

mit echten Tuberkeln besitzen. Die fraglichen Bac-
terien liegen meist an der Peripherie des abgestorbenen

Gewebes.
Microorganismen, die durch Cultur und den Impf-

versuch als specilische Tuberkelbacillen sich erwiesen

hätten, fanden sich in keiner der verwandten Butter-

proben und auch ebensowenig in irgend einer durch die

Verimpfung des Materials bei Meerschweinchen hervor-

gerufenen Veränderung.
Die durch die Kntwickelung dieser Processe bei deu

lebenden Thiercn verursachten Krankheitssymptome
können sich wieder zurückbilden, in welchen Fällen die

Thiere sich erholen. Kranke Versuchstiere zeigen auf

Tuberculininjeetion keine Reaction.

Zur positiven Sicherstellung der Diagnose „Tuber-
culose* benöthigt es nach Angabc der Verfasserin des

microscopischen Nachweises des typischen, vielkcrnigc

Riesenzellen mit Bacillen enthaltenden Tuberkels. Auch
eine vorgenommene Tuberculinprobe kann zur Siche-

rung der Diagnose dienen.

IV. Schlachtvieh- und Fleischbeschau.
Nahrungsmittelkunde. Oeffentliche Gesund-

heitspflege.

1. Allgemeines. Regelung und Ausführung der

Beschau im Allgemeinen.

1) Arndt, Die Einführung der allgemeinen Fleisch-

beschau im Rcg.-Bcz. Oppeln. Berl. th. Wochenschr.
S. 445. — 2) Äugst, Ein Beitrag zur sanitätspolizei-

lichen Beurtheilung der Nothschlachtungcu. Deutsche
thicrärztl. Wchschr. No. 37. S. 319. — 3) Borgert,
Zur Freibank frage. Ceutr.-Ztg f. Veterinär- etc. Ange-
legenheiten. No. 27. — 4) De war, lieber Fleischbe-

schau (Ref. über Dewar, Inspection of Meat. Vetcrinarian,

Sept. No. 11). Ccntr.-Ztg. f. Veterinär- etc. Angelegen-

heiten. No. 44. — 5) Drechsler, Praktische Aus-

übung der Lebensmittelpolizei in München. Zeitschr.

f. Fleisch- u. Milchhyg. VII. S. 188. — 6) Edelmann,
Betrachtungen über die Rede des Herrn v. Mendel-
Steinfcls im Preussischen Abgeordnetenhause zur Ein-

führung einer obligatorischen Fleischbeschau. Dtsch.

thierärztl. Wchschr. V. Jahrg. No. 33 und 34. S. 283

u. 295. — 7) Hartenstein, Uebcr die Beurtheilung

sog. Nothschlachtungcu. Deutsch. Ztschr. f. Thiermed.

I. S. 431. — 8) Uentschel, Zum Werth der rabbini-

schen Fleischbeschau. Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg.

VII. S. 238. — 9) Kjcrrulf, Wird das Fleisch durch

Schlacht- und Fleischbeschauzwang vertheuert? Berlin.

(Broschüre 2 M.). — 10) Klapbake, Zur Frage de-> ge-

sonderten Verkaufs des von auswärts eingeführten

Fleisches. Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg. VII. S. 26.

— 11) Kühnau, Die Durchführung der Fleischbeschau

in Deutschland. Ccntral-Ztg. f. Veterinär- etc. Ange-

legenheiten. No. 9. S. 67—70. — 12) Derselbe.
Stempel u. Stempelfarben. Ebendas. No. 13. — 13)

De Lange, Vieh- und Fleischbeschau in Surinam.

(Ref. Tijdschr. v. Veearteeuiijk e Vccteelt XX. 10. 4.)

Ebendas. No. 31. — 14) Möller, F. A. C, Cebersicbt

der Entwicklung der Fleischbeschau in Dänemark.
Maanedsskrift for Dyrlacgcr. IX. p. 1. — 15) Peters
und Goltz, Referate über die Einführung der allge-

meinen obligatorischen Fleischbeschau aus dem Berichte

über die VIII. Plenarversammlung des deutschen Vete-

rinärrathes in der Berl. th. Wchschr. S. 631. — I")

Schiel. Obligatorische Fleischbeschau. Centrat- Ztg. f.

Veterinär- etc. Angelegenh. No. 28. - 18) Schwarz,
Eine transportable Freibank. Ztschr. f. Fleisch- und

Milchhyg. VII. S. 180. — 19) Ermittelung von Seuchen-

ausbrüchen durch die Fleischbeschau. Ebendas. S. 105.

— 20) Verhandlung im Prcuss. Abgeordnetenhaus.

Berathung des Antrages des Abgeordneten v. Mendel-
Steinfels und Genossen, betreffend die amtliche Cod-

trolc für das zum öffentlichen Verkaufe gelangende

Fleisch, den Erlass von Vorschriften für die Fleischbe-

schau und die Controle über die im Auslande geschlach-

teten Thiere, sowie über die Fleischwaaren fremdlän-

dischen Ursprunges. Deutsche thierärztl. Wochenschr.
V. Jahrg. S. 231. — 21) Zur Regelung der Fleisch

beschau. Berl. th. Wchschr. S. 464. — 22) Zur Ein-

führung der allgemeinen Fleischbeschau. Ebendaselbst.

S. 454. — 23) Zur Ausbildung der empirischen Fleisch-

beschauer. Gutachten der K. technischen Deputation

für das Veterinärwesen in Preussen. Ztschr. f. Flcisch-

u. Milchhyg. VII. S. 92.

Obligatorische Schlachtvieh- and Fleischbeschau

wurde eingeführt im Reg.-Bez. Danzig, in Rummclsburg
i. Pr., Treuen (K. Sachsen), Ascherslcben, Oschersleben.

Oberfrohna, Würzen, Bojanowo, Garnsee, Charlottcnbur^,

Misdroy, Eibenstock, Gtogau, Reg.-Bez. Potsdam, in den

Vororten Brombergs, Neustädtel (Sachsen), im Kreise

Ratibor, in Charlottenburg, Mutzschcn. Schönberg i. M.

(S. auch öffentliche Schlachthäuser S. 229).

Peters und Goltz (15) begründen in der VIII.

Plenarversammlung des deutschen Veterinärrathes die

Einführung der allgemeinen obligatorischen

Fleischbeschau (s. Original) und wird hierauf von

der Versammlung folgende Resolution einstimmig ange-

nommen:

Der Vetcrinärrath beschloss, durch eine Eingabt1

an den Herrn Reichskanzler dahin zu wirken, dass die

allgemeine obligatorische Fleischschau durch eiu beson-

deres Reichsgesetz eingeführt bezw. dass deren Grund-

sätze unter Ergänzung und Abänderung der bestehen-

den Gesetze für alle Bundesstaaten einheitlich geregelt

werden.

In einem sehr empfehlenswerthen Artikel bespricht

Arndt (1) die Einführung der allgemeinen
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Fleischbeschau im Reg. -Bez. Oppeln, uud geht

hierbei besonders auf das Personal der Fleischbeschaucr,

leren Ausbildung und Dienstbefugnisse, ihre Prüfungen
und die Abgrenzung der Schaubezirke näher ein.

Kühn au (11) stellt für die Organisation einer

eventuell im ganzen Deutschen Reiche einzuführenden

obligatorischen Fleischbeschau etwa folgende Gesichts-

punkte auf:

Zunächst die Errichtung einer für das ganze Reich
geltenden Centralstellc behufs Ueberwachung und ein-

htitlicher Gestaltung der Fleischbeschau. Ferner Eiu-

theilung der Schaubezirke in solche mit öffentlichen

Schlachthäusern und solche mit Einzelscblachtstättcn,

letztere wieder in Stadt- und Landbezirke. Die Unter-
suchung der Schlachtthiere kann in den Landbezirkeu
iu Ermangelung eines Thicrarztes auch durch empirische,

jedoch in besonderen Cursen vorgebildete Fleischbe-

schauer erfolgen. Für die Hausschlachtungen genügt
Trichinen- und Finnenschau, sofern bei krankhaften
Veränderungen die Anzeigepflicht ausbedungen ist. Die

Nothschlachtungen müssen unter thierärztlicher Controle

.stehen und die aus dem Auslande eingeführten Schlacht-

thiere in den öffentlichen Schlachthäusern der Einfuhr-

orte in möglichst kurzer Frist abgeschlachtet werden.

Das frische und conservirte eingeführte Fleisch endlich

muss mit Urspruugs- und Gesundheitsdeclaration ver-

sehen sein und einer nochmaligen thierärztlichen Unter-

suchung unterworfen werden. Zum Schlüsse würde
auch die Verwerthung bezw. unschädliche Beseitigung
des kranken Fleisches und die Eutscbädigungsfrage

einer gesetzlichen Regelung bedürfen.

Schiel (17) verbreitet sich in seinen Ausführungen
besonders über die Massnahmen, welche bei einer event.

in Preussen, resp. im ganzen Deutschen Reiche einzu-

führenden obligatorischen Fleischbeschau zu treffen sind.

Er betont dabei, dass diese Fleischbeschau dann eine

durchaus allgemeine sein und somit auch auf Haus-
srblachtungen ausgedehnt werden müsse. Femer macht
der Verf. auf die Vortheile aufmerksam, welche eine

allgemeine Fleischbeschau bei der Bekämpfung der
Viehseuchen bietet, indem durch dieselbe manche unver-

muteten Seuchenherde aufgedeckt werden würden. End-
lich behandelt Schiel am Schlüsse seiner Arbeit die

Frage über die Anstellung und Ausbildung nothwendig
werdender empirischer Fleischbeschauer uud die Frage
bezügl. der Beseitigung beanstandeter Organe.

Hentschel (8) theilt mit, dass trotz rabbinischer

Beschau das Fleisch eines Rindes mit hochgradiger

goneralisirter Tubcrculose und auffälliger Knochentubcr-

culo.se in den Verkehr gebracht worden sei.

Drechsler (5) schildert, wie seit über 50 Jahren

die practische Ausübung der Lebensmittelpolizei in

München sieb in den Händen der Thierärzte befindet

uud wie sie sich allmälig zur heutigen Hübe vervollkomm-

net bat.

Im Schlacht- und Viehhofe wirken unter der Lei-

tung eines thierärztlichen Directors 1 Oberthierarzt und
X städtische Thierärzte als Sachverständige. Die Lebcns-

mittelpolizei des übrigen Stadtgebietes wird unter der

Oberleitung von 2 Bezirksthierärzten, denen die end-

gültigen Entscheidungen zukommen, von 19 Bezirks-

inspectoren und 1 Inspector für die Victualienmärkte

ausgeübt. Die Inspectoren sind durch einen 8 wöchent-

lichen Cursus für diesen Dienst vorbereitet worden.

Kür chemische Analysen steht dem Stadtniagistrate die

staatliche l'ntersuchungsanstalt für Nahrungs- und Ge-

nussmittel zur Verfügung.

Kennzeichnung der Unterpachten Schlachtthiere.

Kühn au (12) hebt zunächst die Noth wendigkeit her-

vor, überall dort, wo ein Vieh- und Flcischvcrkchr statt-

hat, die einzelnen Thiere oder Fleischstücke entweder

im Interesse des Eigentümers bezw. Käufers, oder mit

Rücksicht auf eine abgeschlossene Versicherung oder

endlich aus Veterinär- resp. sanitätspolizeilicben Grün-

den zu kennzeichnen. Unter den für lebendes Vieh

in Anwendung kommenden Verfahren: Ausschueideu

einer Haarmarke, Stempelung mit Farben, Tätowieren,

Aufbrennen von Zeichen und Anbringung von Metall-

marken in den Ohren, giebt Verf. dem letzteren den

Vorzug, indem diese Methode den gestellten Anforde-

rungen (Dauerhaftigkeit und möglichst lange L>eutlich-

keit) am meisten entspricht Für die Kennzeichnung

des Fleisches kommen iu Betracht: 1. Siegel aus

Papier-Pappe etc., die jedoch wenig haltbar einen

ganz ungenügenden Ausweis liefern und besser nur bei

vorläufigen Beanstandungen verwendet werden. 2. Blei-

plomben: bei gepökeltem Fleische muss an Stelle des

gesundheitsschädlichen Bleies Aluminium treten. 8. Far-

ben Stempel, am geeignetsten aus Messing einfach ge-

halten und je nach dem Zwecke verschieden geformt.

Die dabei zu benutzende Farbe muss gesundheits-

unschädlich sein, darf nicht auseinanderfliessen, muss

festhaften und schnell eintrocknen und sich deutlich

vom Fleisch abheben.

Eingeführtes Fleisch. Klaphacke (10) ist der

Meinung, dass die an einzelnen Orten bestehende Vor-

schrift des gesonderten Verkaufes des von auswärts

eingeführten Fleisches in den Fleischlädcn nicht zu

empfehlen sei, da ihre Durchführung nicht überwacht
werden könne und vielfach das aus anderen Schlacht-

höfen eingeführte Fleisch dem im Orte geschlachteten

gleich zu erachten sei. K. hält es für ausreichend,

wenn neben den Ursprungszeugnissen gefordert wird:

Einführung in Vierteln bezw. Hälften mit zugehörigen

Eingeweiden und Kopf, sowie Verbot der Einfuhr wäh-

rend der Nacht.

Freibank. Schwarz (18) empfiehlt für grössere

Städte und für solche, deren Schlachthöfe entfernter von

der Stadt 'liegen, den ambulanten Verkauf von

Freibankfleisch in eigens dazu construirten Wageu.

Ein solcher, von der Firma .loh. Fr. Könen in Köln-

Nippes gebaut, wird beschrieben und ist in dem Artikel

abgebildet. Der Preis des Wagens beträgt 2400 M.

Benrtheilnng von XolliNrhlachtungen. Aus dem

inhaltreichen Artikel Hartenstein'* (7) über die

Nothschlachtungen und deren ' Beurteilung lässt

sich naturgemäss ein kurzer Auszug nicht geben; es

muss deshalb auf das Original verwiesen werden.

Äugst (2) erörtert zunächst in eingehenderWeisc

die .mannigfachen Schwierigkeiten, mit denen der Thier-

arzt auf dem Lande bei Beurtheilung von zweifel-

haften Nothschlachtungen trotz Beachtung der

einschlägigen Reichs- und Landesgesetze noch immer

zu kämpfen hat. Bei Erwägung dieser Umstände glaubt

Verfasser deshalb mit der Veröffentlichung eines für

derartige Fälle geeigneten und von ihm seit Jahren

verfolgten Verfahrens nicht zurückhalten zu dürfen und

bezeichnet dabei folgende leitende Punkte:

1. Beachtung des klinischen Befundes.

2. Würdigung der unmittelbaren Erkrankungsur-
sachen und der vorliegenden krankhaften Verände-

rungen.
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8. Prüfung auf septische Erscheinungen an den
Orgaucn; Totenstarre etc.

4. Untersuchung der Körperlymphdrüsen.
5. Feststellung der Reaction des Fleisches.

6. Microscopische Untersuchung der Musculatur.
7. Kochprobe.
Auf funkt 4 macht A. besonders aufmerksam und

empfiehlt die Berücksichtigung desselben in jedem ein-

zelnen Falle. Gerade bei Sepsis böte die Affection der
Körperlymphdrüsen nicht zu selten den einzigen ana-

tomischen Befund und nur zu häutig seien beide, Sepsis

und Lymphdrüsenerkrankung mit einander vergesell-

schaftet. Letztere giebt sieh dabei theilweise als aus-

gesprochene Lymphadenitis acuta s. haemorrhagica,
theilweise auch nur als eine entzündliche Hyperplasie
mit markiger Schwellung und starker Durchleuchtung
des Gewebes, sowie Hervorspringen desselben über die

Schnittfläche zu erkennen. Nicht zu verwechseln mit
diesen septischen Lymphdrüsencntzündungcu sind jedoch
diejenigen, welche auf traumatischer Basis beruhen oder
auf gewisse Erkrankungen im Wurzelgcbietc der Drüsen
zurückzuführen sind. Ferner sind wohl zu unter-

scheiden jene gelegentlich bei Nothschlachtungen und
in Folge mangelhaften Ausblutens in den Lymphdrüsen
vorkommenden kleinen Blutanhäufungen sowie die bei

den Drüsen alter Kühe nicht selten durch Pigmentan-
häufung veranlasste Verfärbung der Rindensubstanz.

Die Prüfung der Fleischreaction geschieht in allen

Fällen mit blauern und rutliem angefeuchteten Lack-
muspapier; es ist jedoch dabei zu beachten, dass bei

gewissen, von Symptomen der Athemnoth begleiteten

Erkrankungen die normale saure Fleischreactiou erst

'24 Stundeu nach der Nothschlachtung solcher Thiere
eintritt. Bezl. des microscopischcn Verhaltens der
Muskelfasern giebt A. an. auch bei völlig gesundem
Fleische körnigen Zerfall der Muskelfasern rosp. Trübung
und Verlust der (}uerstreifung vorgefunden zu haben;
es kann somit der microscopische Befund allein für d»s
endgültige Urtheil nicht als ausschlaggebend angesehen
werden.

*

Ermittelung von Seuchenausbrüchen durch die

Fleischbeschau.

Im deutschen Reiche sind für das Jahr 181)5

folgende Seuchen ausbrü che bei Ausübung der
Fleischbeschau (19) ermittelt worden:

1. Milzbrand. 1 Fall im Schlachthofe zu Chemnitz,
ferner 70 Fälle bei der Beschau nothgeschlachteter
Thiere.

2. Rausehbrand. 1 Fall im Sehlachthause zu
Köln und 11 Fälle bei Controle von Nothschlach-
tungen.

3. Rotz. In Schlachthäusern oder Rossschlächte-

reien: in je 1 Falle in Danzig, Berlin, Breslau, Glatz,

Rathc (Kr. Gels)" Reichenbach. Ziegenhals (Neisse),

Neu-Beuthcn (Beuthen). Balle. Göttingen, Frankfurt a.M.,

Gotha, Mühlhansen, Colmar im OberElsass und Metz
zusammen 15 Fälle.

4. Lungen seuehe. Durch die thierärztliche Be-
sichtigung der Schlachthäuser wurde die Seuche er-

mittelt in den Orten der Kreise Aschcrsleben, Kalbe,

Neuhaidensieben, Wansleben. Wolmirstedt. i^uerfurt und
Düren: ferner 2 Ausbruche im Königreich Sachsen und
ein solcher im Herzogthunt Anhalt. Mehrfach wurde
die Seuche festgestellt bei Thieren. welche in den
Schlachthäusern zu Barmen, Düsseldorf, Elberfeld und
Essen geschlachtet wurden.

5. Räude der Pferde. Durch Beaufsichtigung
der Ro>sschläehtereien in Bayern ?> Fälle.

6. Schafräude. In Kassel bei 5 Sehafbeständen,
in Bayreuth in 1 und in Kulmbach in 3, in Dresden
in 1 Falle.

Amtliches Königreich Prcusscn. Erlass d.

Ministerien für Laudwirthschaft. der geistlichen u. s. w.

Angelegenheiten, sowie d. Ministeriums des Innern,

Grundsätze für das gesundheitspolizeiliche Verfahren hei

finnigen Rindern und Kälbern betr. v. 18. November
1897. (Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhvg. VIII. Heft 4

S. 62.)

Königreich Preussen. Genehmigung gewerblicher

Anlagen betreffend. Schlächtereien. Ztschrft. für

Fleisch- und Milchhyg. VI. Bd. S. 55.

Königreich Bayern. Für den Regierungsbezirk

Sehwaben und Neuburg ist unter dem 14. Februar

1897 an Stelle des Paragraphen 1 der Fleischbeschau-

Vorschriften vom 10. März 1898 folgende Abänderung
getreten .

Von den zur menschlichen Nahrung bestimmten

Schlaehttbicren, welche nicht ausschliesslich
zum Hausgebrauch geschlachtet werden, sind

Rinder, Schweine, Schafe und Ziegen — mit Ausnahme
der Ferkel, Lämmer und Zicklein unter einem halben

Jahre — , sowie Pferde vor und nach ihrer Schlachtung

einer Beschau zu unterstellen. (Ordentl. Beschau.)

In Bayern ist man über diese Abänderung keines-

wegs erfreut, und hat der Magistrat von Nürnberg gegen

dieselbe beim Vcrwaltungsgerichtshofe Beschwerde er-

hoben.

Grossherzogthum Baden. Die Verwendung von

Stärkemehl zur Wurstfabrication betr. Erlass des Mi-

nisteriums d. I. vom 17. März 1897 (Zeitschr. f. Fleisch-

u. .Milchhyg. VII. S. 241). Erklärt den Zusatz von

Stärkemehl für eine Verfälschung im Sinne des N -M.-

G., ebenso wie die Verarbeitung abgekochter und zerklei-

nerter Farrenhäute.

Reg.-Bez. Oppeln. Polizeiverordnung, betreffend

die Untersuchung von Sehlachtvieh vom 21. August

189G nebst Ausführungsvorschriften vom 21. August

1890 und Reglement für die Prüfung der Schlachtvieh-

beschauer vom 22. e. m. Zeitschr. f. Fleisch- und

Milchhyg. VII. S. 14 u. 59. D. th. Wochenschr. S. 88.

Polizei-Präsidium Berlin. Reglement der

Vorprüfung animalischer Nahrungsmittel vom 25. Sept.

1896. Zeitschr. f. Fleisch- u. Milchhyg. VII. S. 99.

Zweimalige Untersuchung von Fleisch ist

zulässig. Entscheidung des Kgl. Preuss. Kammer-
gerichts vom 10. September 1896. Zeitschr. f. Fleisch

und Milchhyg. VII. S. 14.

2. Krankheiten der Sehlaehtthiere.

1) Edelmann, Die Tubereulosc der Schlachtthien

im Königreich Sachsen im Jahre 1896. Sächs. Ber

S. 114 und 17G. Ref. Deutsche thierärztl. Wochenschr.
S. 397. — 2) Ehrhardt . Uebcr Actinomvcose. Schweiz.

Arch. f. Thicrheilk. 1896. No. 2. Ref. Zeitschr. f.

Fleisch- und Milchhyg. VII. S. 18. — 8) Falk,
Schwiebuser Finnenstatistik. Zeitschr. f. Fleisch- und

Milchhyg. VII. S. 9. — 4) Faucon, Muskclentfarbung
bei einer Kuh (Viande blanche). Annal. de med. vet.

No. 1. — 5} Fiorentini, Melanosen in den Lungen
der Kälber mit Bezug auf die Ernähruntrshygiene. La

Clinica vet. 1895. April. (F. hält die melan r>tischen

Herde in sanitärer Beziehung mit Recht für unschuldig. 1

— 6) Friis, St., Die Beurtheilung des finnigen Rind-

fleisches. Maanedsskrift for Dyrlaeger. IX. p. 83 u

137. — 7) Foth, Die Verwerthung des Fleische*

finniger Rinder. Berl. th. Wochenschr. 1896. No. 37.

Ref. Zeitschr. f. Fleisch- u. Milchhyg. VII. S. 12. -
8) Glage, Versuche über Tödtuug von Finnen dank
electrisehe Ströme. Zeitschr. f. Fleisch- u. Milchhvg

VII. Jahrg. 2. Heft. S. 21. — 9) Gundelacb,
Echinococcus multilocularis im Brustbein einer Kuh.

Ebendas. VII. Jahrg. 2. Heft, S. 28. — 10) Der-
selbe, Cysticercus cellulosae in derMilz eines Schweines

Ebendas. VII. S. 119. — II) Hengst, Bericht üb:
das Vorkommen der Tubereulosc anf dem Leipziger

Schlachthofe im Jahre 1896. EbeDdas. VII. Heft 7
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S. 143. (S. unter 3.) — 12) Jensen, Zur Natur der

Schafseuche „Braxy*, ein Beitrag zur Frage des Ge-
nusses des Fleisches kranker Thiere. Kbendas. VII.

S. 6. — 13) Kieckhäfer, Zur Differentialdiagnose der

Rinderfinnen. Ebendas. VII. S. 9. — 14) Lankow, Ueber
eine interessante Legalisation von Rinderfinnen. Kbendas.
VII. S. 163. — 15) Leclainehe, Leber die Virulenz der

Muskeln tuberculüser Menseben. Soeiete de Bioi. Ref. D,

tb. W. S. 88. — 16) Lohoff, Eiu bernerkenswerther

Kall von angeborener Tuberculose beim Kalbe. Zeitsehr.

f. Kleiseh- u. Milchhyg. VII. S. 103. — 17) Lutz,
Leber das Vorkommen der Rinderlinnen in der Schlund-
musculatur. Kbendas. VII. S. 83. LS) Melchers
u. Henschel, Seltene Finnenfunde beim Rinde. Eben-
das. VII. S. 30. — 19) Möbius, Echinococcus multi-

locularis beim Schafe. (Beschreibung des Parasiten.)

Kbendas. VII. S. IIS. — 20) Mo rot, Die Rinder-

tinnen, ihr verschiedenartiges Auftreten in Krankreich.

Rullet. de la soeiete eentr. vete>. p. 828. — II)

Hiebet, Tetanus und Fleiscbgeuuss. Zeitsehr. f. Fleisch-

u. Milchhyg. VII. S. 4. — 22) Nowag, Seltene

Kinneiifunde. Kbendas. VII. S. 10. — 23) Oster-
tag, Zur Beurtbeilung loealer Tubereulose beim Schwein.

Obergutach ten des technischen Collegiums der Thier-

ärztlichen Hochschule iu Berlin. Ebendas. VII. S. 234.
— 24) Derselbe, Zur sanitätspolizeilichen Be-

urtbeilung des Fleisches rothlaufkranker Schweine.

Gutachten. Ebendas. VII. S. 211. — 25) Der-
selbe, Untersuchungen über das Absterben der Rinder-

finnen im ausgeschlachteten und in Kühlräumen auf-

bewahrten Eleische. Ebenda*. VII. Heft 7. S. 127.

— 20) Frettner, Kettige Infiltration der Schweins-

leber. Ebendas. VII. S. 78. — 27) Derselbe,
Hyperämie der Milz bei Schafen. Ebendas. VII. S. 74.

— 28) Derselbe, Cysticercus cellulosae und Echino-

coccus multilocularis nach der Häufigkeit und Form
seines Befundes im Präger SchlachthauM. Ebendas.
VII. S. 27. — 29) Ras müssen, P. B., Beiträge zur

Beurtbeilung der Finnen. Maanedsskrift for Dyrlaeger.

IX. p. 132. — 30) Reissmann, Ein Beitrag zur

Frage der Finnenabtüdtung durch Kälte. Zeitsehr. f.

Fleisch- u. Milchhyg. VII. Heft 7. S. 122. — 31)

Rohr, Zum Capitel der Rinderlinnen. Ebendas. VII.

S. 10. — 32) Rönne berger. Einiges über die durch
die Tuberculose der Rinder verursachten Schäden.

Ebendas. VII. Heft 5- S. 89. - 33) Rümpel. Ueber
die Verwendung tuberkulösen Fleisches zu Genuss-
zwecken. Inaug.-Dissert. Berlin. 1896. Ref. Zeitsehr.

f. Fleisch- u. Milchhyg. VII. S. 58. — 33a) Schmidt,
Echinococcus multilocularis in der Lunge des Schafes.

Deutsche tbierärzll. Wochensehr. S. 145. Mit 3 Ab-
bildungen. — 34; /.schocke, Zur Frage der Ver-

werthung finnigen Rindfleisches. Ebendas. No. 52.

S. 458. — 35) Uebersieht über das Vorkommen und
die sanitätspolizeiliche Behandlung tuberculöserSchlacht-

thiere in den öffentlichen Schlachthöfen Bayerns im
Jahre 18'JO. Centr.-Ztg. f. Veterinär- etc. Angelegen-

heiten. No. 30. und Beilage zu No. 24 der Wochen-
schrift f. Thierhlkde. — 37) Das gesundheitspolizei-

liche Verfahren bei finnigen Kindern und Kälbern.

Ccntr.-Ztg. f. Veterinär- etc. Angelegenheiten. No. 50.— 38) Belgien, Verordnung betr. die Sterilisirung

des Fleisches tuberculüser Thiere. Vom 30. September
1895. Zeitschrift f. Fleisch- u. Milchhvg. VI. Bd.

S. 56.

Nach Jensen's (12) Mittheilungen ist ,.Rraxy*

eine in Schottland unter den Schafen herrschende

Krankheit, welche jedenfalls identisch ist mit dem

isländischen .BradsoC". Die Seuche verläuft binnen

wenigen Stunden tödtlieh und verursacht einen jähr-

lichen Verlust von ungefähr löOOOO Schafen.

Pathologisch-anatomisch charakterisirt sieh Braxy
als eine intensive hämorrhagische Entzündung des Lab-

magens, welche von degenerativen Veränderungen der
inneren Oigane begleitet ist. Fäulniss des Cadavers
tritt sehr schnell ein und oft kommt es zur Entwickc-
lung .von höchst übelriechendem Gas im intermuscu-
lären Bindegewebe. Das Fleisch der an Braxy veren-

deten Thiere wird ohne Schaden für die menschliche
Gesundheit verspeist und wird von Manchem dem ge-

wöhnliehen Schaffleisch vorgezogen.

Echinococcen. Einen überaus seltenen Fall von

Vorkommen eines Echinococcus multilocularis

im Brustbein einer Kuh beschreibt Gun delach

(9) unter ausführlicher Mittheilung des anatomischen

Befundes.

Im dritten, vierten und fünften Stück des Brust-

beines fand sich eine 12 em lange multiloculäre Echino-

coccengeschwulst, welche die betreffenden Brustbein-

fugen usurirt hatte. Im vierten Brustbeinstück ist die

Spougiosa durch den Druck des Alvcolarechinococcus

bis auf die 1,6 mm dicke compacte Kuochenriude zer-

stört und selbst durch letztere ist die Gesehwulst au

zwei kleinen Stellen 2 cm tief in das angrenzende
Muskelgewebe vorgedrungen. Der übrige macroscopi-

sche und der microscopische Befund der Geschwulst-
masse war der bekannte.

Bei derselben Kuh waren ausserdem zahlreiche

sterile, uuiloculäre Echinococcen in Lunge uud Leber

zu coustatiren.

Möbius (19) fand bei einem Schafe multilocu-

läre Echinococcen in Lunge, Leber und der Bron-

chialdrüse. Hier war die Drüsensubstanz fast ver-

drängt und hatte einem fast taubeucigrossen Echino-

coccus multilocularis Platz gemacht, welcher circa

40 Ausbuchtungen aufwies.

Prettner (28) fand im Schlachtbause zu Prag
unter 172 275 in einem Jahre geschlachteten Schweinen
5938 = 8,44 pCt. mit Finnen behaftet. Hiervon war
die weitaus grösste Zahl polnischer Herkunft, unter

4200 böhmischen Schweinen zeigte sich nur 1 finniges.

— Unter den 24 332 geschlachteten Rindern und
21 610 Schafen wurde der Echinococcus bei 1800
Rindern in der Lunge, bei 3400 iu der Leber und bei

450 in Lunge und Leber, sowie bei 1200 Schafen ge-

funden. Ecb. multilocularis wurde nur in 1 Falle nach-

gewiesen.

Finaen. Vorkommen. Falk (3) hat in Schwie-

bus 0,97 pCt. der Rinder mit Finnen behaftet gefun-

den, w.-bei 7 Rinder noch nicht mit gerechnet wurden,

bei denen das Vorhandensein von Kalkconcrementen auf

abgestorbene Finnen hinweist. In einem Falle fand F.

zwei Finnen unter der Pleura costalis und einmal in

den Lippen.

Mo rot (20) bespricht das Vorkommen der

Finnen beim Rinde in Frankreich uud die verschie-

denen Formen, in denen sie auftreten (jung, alt, dege-

ncrirt, verkalkt u. dgl ): er erwähnt auch die zweifel-

haften Fälle, in denen es schwer ist, zu entscheiden,

ob Finnigkeit vorliegt oder nicht und die sogenannte

Pseudo-Finnigkeit. Kr kommt, zu dem Schlüsse, dass

die Rinderfinnen in Frankreich keineswegs so selten ist,

wie bisher behauptet worden ist und dass die franzö-

sischen Schlachthofthierärzte alleu Anlass haben, dio

Rinder genauer auf das Vorhandensein der Blascn-

wiirmer von Taenia mediocancllata zu untersuchen.

Melchers (18) fand bei einem Rinde in der

grössten hinteren Mittelfelldrüse eine Finne, ohne

dass weitere Exemplare in dem Thiere nachgewiesen

werden konnten.

Henschel (18) fand eine Finne in der Bugdrüse

eines Kindes uud weist darauf hin, dass, da die Lymph-
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drüseu der RiDder gern der Verkäsung anheimfallen,

bei der Beurtheilung zweifelhafter Fälle von Tubercu-

lose isolirtc Käscherde in den Lymphdrüsen stets mi-

croscopisch auf die Ursache der Verkäsung untersucht

werden sollten.

Nowag (22) fand eine Rinderfinnc im Centrum

der linken Unterkieferdrüse und bei einem zweiten

Kinderkopfe eine solche im Stützknorpel der Nickbaut.

Auch eine sogenannte Doppelfinne in einem Zuugen-

bcinmuskcl wurde gefunden, wo ein Finncnbalg zwei

hanfkorngrosse Cysticcrken einschloss.

Rohr (81) fand bei eiuem Ochsen, welcher bei der

gewöhnlichen Untersuchung als fiunenfrei befunden war,

eine Finne zufällig im Brustbeinmuskel und ausserdem
noch 25 weitere Finnen in den verschiedensten Muskeln
des Körpers, darunter auch im inneren Kaumuskel.

Gundelach (10) beschreibt als ersten bis jetzt

beobachteten Fall das Vorkommen von degenerirten

Finnen in der Milz eiues Schweines.

Lankow (14) fand Finnen in der Schlundmuscu-

latur, der Lunge und unter der Pleura bei einem zwei-

jährigen Kinde.

Lutz (17), welcher bei 2 finnigen Rindern den

Parasiten iu der Schlund musculatur fand, räth,

dieses Organ ebenfalls regelmässig zu untersuchen.

Finnen-VerweeBNclung. Bei tiner für finnig er-

klärten Kuh fand Kieckhäfer (13) finnenähnliche

Lymphcysten. Acht Bläschen von der Grösse einer

Erbse bis zu der einer Haselnuss sassen in der Nähe

des unteren Kchlkopfendes an der vorderen uud seit-

lichen Fläche im Brustzungenbein- und Brustsebild-

muskel. In der Nachbarschaft der Bläschen befanden

sich noch zahlreiche punkt- bis stecknadelkopfgrosse,

blöschenartige Gebilde. Die grösseren Cysten waren

dunkel mit stark vascularisirter Wand, ihr Inhalt war

lediglich eine zähflüssige Lymphe.

FinnfB Abtiidtung. Die Untersuchungen Oster-

tag's (25) über das Absterben der Riuderfinnen
im ausgeschlachteten und in Kühlräumen auf-

bewahrten Fleische ergänzen und vervollständigen

die Untersuchungsergebnisse von /schocke, Glage

und Kabitz. Die Versuche haben zu dem einwands-

freien, für die Fleischbeschau und die Volkswirtschaft

hochwichtigen Krgebniss geführt:

dass durch dreiwöchige Aufbewahrung finnigen

Rindfleisches die" iu demselben enthaltenen

Finnen unschädlich gemacht werden.

Ostertag hat bei seinen Versuchen drei Wege
eingeschlagen, um die Lebensfähigkeit der Finnen zu

prüfen : Die Beobachtung der Finnen im Thermostaten,

künstliche Verdauuugsversuchc und lufectionsversuche

au Menschen.

Zur Beobachtung der Finnen im Thermostaten

diente der Wärmeschrank von Nuttal. in welchem die

Finnen zwei Stunden lang bei einer Temperatur von

30—40° C. mittelst 40facher Vergrösserung auf ihre

Bewcguugsfähigkeit geprüft wurden. Hier7.11 wurden

verwendet im Ganzen 322 Finnen, und zwar:

1. 41 Finnen aus verschiedenen Kindern. Die

Finnen waren 14 Tage lang unter den nöthi-

gen Vorsichtsmaassregeln aufbewahrt worden.

2. 12 Finnen aus 2 Rindern nach 15 tägiger

Aufbewahrung.
3. 10 Finnen aus 3 Rindern nach 17 tägiger

Aufbewahrung.
4. 12 Finnen aus einem Rindcrviertcl 18 Tage

nach der Schlachtung.

5. 29 Finnen aus 6 Rindern nach 19 tägiger

Aufbewahrung.
6. 68 Finnen aus 9 Rindern nach 20 tägiger

Aufbewahrung.
7. 71 Finnen aus 9 Rindern nach 21 tägiger

Aufbewahrung.
Ausserdem wurden noch aus 2 Vierteln eines stark

finnigen Rindes 79 Finnen am 22. bis 34. Tage uach

der Schlachtung untersucht.

Aus dem Krgebniss der Thermostatversuche muss

geschlossen werden, dass die Rinderrinnen spätesten»

vom 20. Tage nach der Schlachtung au ihre Weiter-

entwicklungsfähigkeit verloren haben.

Die Verdauungsversuche lieferten ein gleiches Re-

sultat. Bei denselben wurden 11 Finnen, welche im

Thermostaten noch schwache Halsbewegungen gezeigt

hatten, im Verlaufe einer Stunde durch ein Salzsäure-

Pepsin-Gemisch im Brutofen ebenso verdaut wie 17 an-

dere Finnen, die auf die Erwärmung im Thertnostateu

nicht rcagirt hatten.

Von den Finnen waren nach 1 stündiger Dauer der

Verdauungsversuche nur noch die Hülle und Reste der

Schwanzhlasen bemerkbar. Die Sauguäpfe lagen alle

frei in der Verdauungsflüssigkeit und waren mehr oder

weniger angedaut. Frischere Schweiuefinncu, welche zu

Controlversuchen dienten, zeigten unausgestülpt, selbs-

nach 1 '/j stündigem Verweilen im Brutofen und weite-

rem 6stüudigen Stehen bei Zimmertemperatur keine

Verdauungserscheinungen am Kopfe oder Halse, auch

erwiesen sich die Saugnäpfe uach dem ~\!
2 ständige

Verdauungsversuch als völlig durchsichtig und scharf

conturirt.

An den Infectionsversuchen beteiligten sich ausser

dem Verfasser 33 Personen, welche im Ganzen 221

Finnen aus 20—21 Tage altem Fleische verschluckten,

nachdem vorher festgestellt war, dass die Versuchs-

anstellcr frei von Bandwurm waren. Auch verpflichteten

sie sich, während der Versuchsdauer weder rohes noch

halbgares Fleisch zu verspeisen. Nach 1—4 Monaten

haben sammtliche an den Versuchen betheiligten Per-

sonen eine vorschriftsmässige Bandwurmcur eingeleitet,

welche ergab, dass es bei keinem derselben zur Ent-

wicklung einer Tänie gekommen war.

Als interessante Thatsache darf endlich nicht un-

erwähnt bleiben, dass, nach O.'s Versuchen, die Riuder-

fiunen in einem Thiere vollständig verschwinden können,

eine Beobachtung, welche schon von M eich er s ge-

macht worden ist. 0. hatte ein Kalb mit 12 Proglot-

tiden einer Taenia saginata gefüttert, worauf auch, wit

durch regelmässige Exstirpationen festgestellt wurde,

anfänglich Finnen zur Entwicklung gekommen waren.

Von der 12. Woche ab konnten aber Finnen nicht

mehr nachgewiesen werden und bei der 10 Monate nach

der Infection vorgenommenen Schlachtung erwies sich

das Kalb als völlig finnenfrei. Es waren nur noch

kleine bindegewebige Schwielen als Ueberbleib>el der

Finnen in der Musculatur vorhanden.

Zschocke (34) benutzte zu seinen Versuche

Finnen von 6 Rindern, deren Viertel iu tote Ii

Digitized by Googh



Ellbnbekukk, Si hTtz lnii Raum, Tiukkskuciikn rxi» axstwkkxdk Tiiikukkaxkiikitkx. .Vitt

his ".'2 Tage lang im Kühlraume gehangen hatten : hier-

tei zeigte sich, dass nach einem 17 tagigen Aufenthalt

im Külilhause die Finnen nicht nur noch lebhafte Be-

wegungen beobachten lassen, sondern auch, in den

menschlichen Organismus übergeführt, zu lebenskräftigen

und entsprechend langen Täuien auszuweisen ver-

mögen. Schon am 19. Tage der Aufbewahrung nimmt

die Bewegungsfähigkeit an Intensität ab und erstreckt

sieh nur noch auf den Hals; am 20. Tage ist sie nur

noch schwach merkbar und am 21. Tage gänzlich er-

!v*eheu. lufectionsversuchc mit Rinderfinnen, welche

im Fleisch 20 und 22 Tage der Kühlhaustemperatur

ausgesetzt waren, ergaben gleichfalls negative Resultate.

Zscb. schtiesst hieraus, dass eine dreiwöchige Aufbe-

wahrung finnigen Rindfleisches im Kühlhaus genügt,

<iie im Fleische enthaltenen Finnen abzutödten und

•Limit das Fleisch im rohen Zustande zur Yerwerthung

auf der Freibank geeignet zu machen.

Da besondere Umstände es nicht ausgeschlossen

erscheinen Hessen, dass die Fi n n e nab t öd t u n g im

Fleische durch Kälte für Berlin Anweuduug finden

konnte, so wurde von Reissmann (30) dieses Ver-

fahren unter Mitwirkung von Du nek er und Pana-

ma nn einer eingehenden Prüfung unterzogen.

Nach einigen Vorversuchen wurde finniges Rind-
titid Sehweinefleisch kürzere oder längere Zeit in den
verschieden temperirten Abteilungen des Rummets-
burger Gefrierhauses untergebracht. Bei 1

—

8° C. unter

Null gefror das Fleisch selbst bei wochenlanger Auf-
bewahrung nicht, sondern trocknete an «1er Oberfläche

nur ziemlieh stark aus. Das Fleisch der ersten Ver-

suchsreihe wurde jedoch stets unter Temperaturen von
— ;>— 10" C. gehalten, abgesehen von dem vorübergehen-
den Ansteigen der Temperatur während der Zeit der

Oeffnung des Gefrierhauses.

Als wesentlichstes Krgebniss dieser Versuchsreihe

ist hervorzuheben, dass Schweinelinneu, selbst wenn sie

eine nicht ungewöhnliche Grösse besassen, bereits Dach

kaum viertägiger Aufbewahrung in mehr als mittcl-

sehweren Schweineschinken bei 8—10° C. unter Null

regelmässig abgestorben waren und dass ausgewachsene

Rinderflnnen schon nach drei Tagen ihre Lebensfähig-

keit eingebüsst hatten. Letztere wurde geprüft durch

das Kärbererfabren, sowie durch das Verhaltin der

Finnen im Thermostaten.

Interessant ist bei dieser Versuchsreihe weiterhin

die Ermittelung der Verluste, welche das Fleisch durch

das Gefrieren und Wiederaufbauen erleidet. Derselbe

betrug bei Sehweinefleisch 1,21— 1,89 pCt., bei Rind-

fleisch 3,8-13,13 pCt., wobei es naturgemäss sehr auf

die Grösse und Gestalt der Fleischstücke ankam.

Das dem Gefrierhause im hart gefrorenen Zustande
entnommene und einer Temperatur von -f- 7 bis 12° C.

ausgesetzte Fleisch zeigte erst vom vierten Tage ab

neben deutlieh saurem Geruch die ersten Spuren einer

Oberfiäehenfäulniss, während dasselbe irn Innern noch

Irisch und von saurer Reactiofl war.

Das gefrorene und wieder aufgethaute Rindfleisch

schmeckte in verschiedenen Formen der Zubereitung

nicht merklich anders wie anderweites frisches Fleisch

desselben Thieres und der gleichen Zubereitung.

Bei einer zweiten Versuchsreibe wurden 2 Rinder-

kettleu und mehrere 3 kg schwere Fleischstücke eines

stark Bonigen Rindes bei 1 ;joC. unter Null aufbe-

JabmbariaM der (Maamten M*J
t(,[p.

1<**7- 1

wahrt. Naeh lö Tagen wurde in einem der Fleisch-

stücke eine Temperatur von --1 0 gemessen, doch zeigte

das Fleisch keine Spur von Eiskrystalleu ; es war nur
äusserlich ausgetrocknet und von saurer Reaction. Zu
dieser Zeit waren bereits 2 von 6 untersuchten Finnen
vollständig, die anderen nur im geringen Grade färb-

bar. Aus der Tiefe der Rinderkeulen wurden naeh
20tägiger Aufbewahrung 74 Finnen entnommen und
von 15 bandwurmfreien Personen (meist Schlachthof-

thierärzten) verzehrt.

Bei keiner dieser Personen entwickelte sieh ein

Bandwurm und ist deshalb auch durch diese Reiss-

mann'schen Versuche die Ostcrtag'sche Beobachtung,

dass Rinderfinnen durch 8 wöchige Aufbewahrung un-

schädlich gemacht werden, allenthalben in praxi be-

stätigt worden.

Zu seinen Versuchen, welche Glagc (8) als „elcc-

trisehe Sterilisation"
1
bezeichnet, benutzte derselbe aus-

schliesslich finniges Schweinefleisch, durch welches er

galvanische Ströme hindurchleitete. Es kann diese Me-

thode- auch auf Rinder- und düunhalsige Finnen ange-

wendet werden.

Bei den Vorversuchen mit ausgestülpten Sehweine-

finnen unter dem Microscope zeigte der Parasit beim
Schliessen des Stromkreises einige schnelle Bewegungen.
Bald quollen dann aus dem Seolex an der der Anode
zugekehrten Seite bräunlichgelbe Massen heraus, wobei

die Kalkkörperchen nicht mit herausgeschwemmt, wohl

aber meist einige Haken abgerissen wurden. Der diese

Veränderungen hervorbringende Protoplasmastrom er-

zeugte ausserdem Löcher und ("anale in der Cuticul.i

und in den Saugnäpfen. Auch im Fleisch sterben diu

Finnen in gleicher Weise, wobei sich die Schwanz-
blasenflüssigkeit gelb bis tief dunkelroth färbt, indem
durch die durchsichtiger werdenden Membranen in Folge

des Kleetrisirens ein Theil des freiwerdenden Muskel-

(arbatoffes in die Finnen eindringt. Gleichzeitig findet

ein tbeilweises selbstthätiges Ausstülpen des Basaltheils

vom Seolex statt.

Bei der Electrisirung von Fleisch ist damit zu

rechnen, dass bei dessen heterogener Zusammensetzung

seine electrische Leitungsfälligkeit ausserordentlich ver-

schieden ist. Während die thierischen Säfte am besten

leiten, gehört das Fett zu den schlechtesten Leitern ;

dazwischen stuheu Knorpel, Nerven, Fascien, Sehnen

Blutgefässe. Da naeh dem Tode die Leitungsfähigkeit

der Musculatur steigt, die des Fettes aber sinkt, so

muss. um diese Differenz nicht weiter anwachsen zu

lassen, das Electrisiren bald nach dem Schlachten vor-

genommen werden.

Für das Gelingen der Abtödtung von Finnen im

Fleische durch den electrischen Strom kommt es auf

dessen Spannung wesentlich an. Während man bei

Untersuchungen auf dem Objeetträger mit 25 Volt aus-

reicht, bedarf es bei Flejschstücken wesentlich höherer

Spannungsgrade. Naeh Glage's Ansicht würden jedoch

110 Volt aus einem Stromkreise mit constanter Span-

nung für die grössten Fleischstücke ausreichen. Kine

beliebige Erhöhung der Stromstärke ist natürlich wegen

der stattfindenden Wärmeproduction ausgeschlossen.

Die Einzelheiten der Versuchsanordnung müssen im

Original nachgelesen werden.

Die „electrische Sterilisation* des rohen Fleisches

beruht in den ehemischen Wirkungen des electrischen

Stromes, wodurch die Finnen abgetödtet werden, bevor

es zu einer erheblichen Wätmebildung kommt, die na-

turgemäss bei längetCT Einwirkung der gespannten
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Ströme stattfinden muss . Obwohl die Sterilisation des

fetten Fleisches Schwierigkeiten macht, hält Glage

dennoch die Anstellung von Versuchen im Grossen für

angebracht.

MHzbyperämie Prettner ("27) berichtet, dass

man bei Schafen, welche unmittelbar vor der Schlach-

tung gefüttert und getränkt wcrdcD. die Milz um das

Zwei- bis Dreifache vergrössert findet, was übrigens

bereits von Ma so in experimentell festgestellt worden ist.

Muskelentfirbung. Faucon (4) fand bei einer

dreijährigen, stets gesund gewesenen Kuh das Muskc l-

fleisch von derselben Farbe wie bei Milchkälbern,

d. h. blass, weiss; auch das Fett war ganz weiss. Die

Anomalie ist selten, aber nicht unbekannt. Schon 1878

veröffentlichte Bai 1 1 et in Bordeaux einen Fall, V i 1 1 a i

n

in Paris beim Schaf.

Ucber die Natur der Alteration weiss man nichts

oder nur soviel, dass die Verblassung der Musculatur

mit einer Erkrankung bis jetzt nicht coincidirte (die

Entfärbung bei Leukämie ist etwas anderes). Vom
Kalbfleisch unterschied sich das Fleisch genannter Kuh
dadurch, dass es viel trockener, zerreiblicher war, die

Muskelbäuder stärker, voller waren, besonders im
Längsschnitt, ebenso dass das Perimysium verdickt er-

schien. Baillet geuoss von dem Fleisch, es war härter,

trockener uud weniger schmackhaft. Da der Verände-

rung ein krankhafter Zustand nicht zu Grunde lag

(auch nicht im Blute), kann auch von einer Beanstan-

dung des Fleisches nicht die Rede sein (?).

Tetanus. Bei seinen Betrachtungen über die sani-

tätspolizeiliche Beurtheilung des Fleisches tetanus-

kranker Thierc geht Niebel (21) von dem ganz

richtigen Grundsatze aus, dass alle Theile eines Thieres,

welche die Tetanuserreger in virulenter Form enthalten

können, vom Genüsse auszusehliesscn sind. Denn es

ist die Möglichkeit nicht auszusehliesscn, dass beim

Haiiiiren mit dem Fleische in Folge unglücklichen Zu-

sammentreffens mehrerer Umstände (Verletzung durch

das Messer, mit welchem die inficirten Theile zerlegt

wurden) eine Uebertragung des Tetanus stattfinden

kann. Auch Zungenverletzungeu könnten während des

Kauens inficirter Theile (Wurst) zu einer Uebertragung

Veranlassung geben. Dem von den Tctauusbacilleu

erzeugten, in die Körpersälte aufgenommenen Gilte

kommt eine Bedeutung nicht zu.

Um die virulenten Theile entfernen zu können,
muss man den lufectionsherd, die Eingangspforte der
Tetanusbacillen, und die inficirte Körperregion zu er-

mitteln suchen. Hierzu dürfte die Lebenduntersuchung
der Thiere in Verbindung mit Auskünften des behan-
delnden Thierarztes über die Entstehung und den Ver-

lauf des Starrkrampfes geeignet sein.

In denjenigen Fällen, wo das Atrium inleetionis

nicht nachgewiesen werden kann, sei die Schlachtung
zu verbieten, ebenso, wenn sich in Anbetracht der
Schwere der Erkrankung erwarten lässt, dass das Fleisch

die Merkmale einer hochgradig verdorbenen Beschaffen-

heit besitzt.

Tuberoolose- Vorkommen. In Bayern (36) sind
im Jahre 1896 geschlachtet worden 1518768 Thiere,

nämlich 212 277 Rinder (82 000 Ochsen 30 000 Bullen,

57 000 Kühe, 40 000 Jungrinder), 4.
r
..
r
> 070 Kälber,

747 571 Schweine. 103 850 Schafe. Hiervon waren
tuberculös:

ImJahrel896 ImJahrel895
pCt pQt.

Ochsen 3 084 = 8,75 3,6

Bullen 934 = 3,1 2,9

Kühe 6 035 = 10,6 10,35

Jungrinder . . .

''
1 4 = 1,4 1_7

Rinder zusammen . 10 667 = 5.0 5.0

Kälber 120 = 0,03 0,02

Schweine . . . . 1 694 = 0,22 0,19

Schafe und Ziegen . 31 = 0,03 0.03

Summa . . 12 512 = 0,82 0,82

Von den tuberculösen Thieren wurden bankmä.ssig

freigegeben 8288, zur Freibank oder zum Hausgebrauch
bestimmt 3858, als ungeniessbar vernichtet 366 (die

entsprechenden Zahlen für 1895 sind: 7190, 3561, 323).

Aus den eingegangenen Schlachthof- und Fleisch-

beschauberichten von 29 Städten des Königreiche-}»

Sachsen (1) ergiebt sich, dass die Zahl der tuberculös

befundenen Thiere bei Schweinen und Pferden zu-
genommen hat. während bei Rindern, Kälbern, Schafen.

Ziegen und Zickeln ein schwacher Rückgang gegenüber
dem Vorjahre zu verzeichnen ist.

1. Vorkommen der Tuberculose und die Ver-
werthung der tuberculösen Schlachttbiere:

a) Von 85 016 geschlachteten Rindern wurden
tuberculös befunden 22 723 = 26,72 pCt. gegen 27,48
pCt. im Vorjahre.

Was die Vcrtheilung der Tuberculoscfälle auf die
einzelnen Geschlechter anlangt, so waren unter 26 042
geschlachteten Ochsen tuberculös 6656 = 25,55 pCt.

(24,31 pCt. im Vorjahre). Unter 38 688 geschlachteten

Kühen und Kalben befanden sich 12 293 = 31.77 pCt.

(32,49 pCt im Vorjahre) tuberculose. Von 20 286 ge-

schlachteten Bullen waren 3774 = 18,60 pCt. (20,99 pr't.

im Vorjahre) tuberculös.

b) Von 215 894 geschlachteten Kälbern erwiesen

sich tuberculös 458 m 0,21 pUt. (0,24 pUt. im Vor-

jahre). Von diesen wurden vernichtet 134 = 29,25 pCt.

der tuberculös beluudeuen (25,64 pCt. im Vorjahre),

während 147 = 32,09 pCt. (29,43 pCt. im Jahre 1895)
der Freibank überwiesen wurden und 177 = 38,64 pCt.

(44,98 pUt.) bankwürdig waren.

c) Von 132 810 geschlachteten Schafen waren
84 = 0,07 pCt. (0,13 pCt. im Vorjahre) tuberculös.

Davon wurden 6 = 6,38 pCt. (8,9 pCt. im Vorjahre)

vernichtet. 6 = 6,38 pCt. (8.37 pCt. im Jahre 1S95)

der Freibank überwiesen, während 82 = 87,32 pCt.

(82,67 pCt. im Vorjahre) bankwürdig waren.

d) Unter 3249 geschlachteten Ziegen und Zickeln

befanden sich 10 = 0,30 pCt, gegen 0,43 pCt. im Vor-
jahre) tuberculose, von denen 4 = 40,0 pCt. zu ver-

nichten und 6 = 60.0 pCt. bankwürdig waren.

e) Bei 419 188 geschlachteten Schweinen wurde
11 487 mal, das sind 2,74 pCtv. (2,71 pCt. im Vorjahre)

die Tuberculose festgestellt. Es waren zu vernichton

194 Schweine « 1,68 pCt. (gegen 1,42 pCt. im Vor-
jahre); der Freibank wurden übergeben 2314 Schweine
= 20,14 pCt. ; da ausserdem das Fett von 655 tuber-
culösen Schweinen = 5,87 pCt. auf der Freibank ver-

kauft wurde, so sind insgesatnmt 2989 Schweine, =
26.02 pCt. (gegen 24,25 pCt. im Vorjahre) ganz oder
theilweise auf der Freibank verwerthet worden. Bank-
würdig waren 8304 = 72,29 pCt. (74,31 pCt. im Vor-
jahre) aller tuberculösen Schweine.

f) Unter 3457 Pferden wurden 12 -= 0.34 pCt.

(0,09 pCt. im Vorjahre) tuberculös befunden, von denen
2 = 16.60 pCt. (im Vorjahre 0) vernichtet, während
10 = 83.33 pU. zur menschlichen Nahrung geeignet
befunden wurden.

g) Bei 897 geschlachteten Hunden wurde ein Fall

von Tuberculose — 0,22 pCt. beobachtet, das Fleisch

wurdo freigegeben.

2. Die Ausbreitung der Tuberculose innerhalb der
Schlacbtthiere ergiebt sich aus der folgenden Tabelle:
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Die Tuberculose wurde nachgewiesen als:
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Loboff (16) beschreibt einen Fall von angebo-
rener Tuberculose bei einem Kalbe mit tubercu-

lösen Veränderungen in Leber, Bronchialdrüsen. Herz-

muskel und rechter Niere mit der zugehörigen Lymph-

drüse. Mesenterial-, Bug-, Achsel- und Kniefaltendrüsen

waren normal.

L. bemerkt zu seinem Befunde, dass, weil die unter-

suchten Körperlymphdrüsen intact waren, die tubercu-

lose Infection des lymphatischen Apparates beim Fötus
sich erst secundär an die Allgemeininfection anschlicsst.

Bei der Untersuchung von Kalbsrücken dürfte das An-
schneiden der etwa daransitzeudeu Lymphdrüsen, spe-

ciell der Nierenlymphdrüsen unerlässlich sein.

Genusswerth ien Fleisches bei Tubercnlose. Be-

kanntlich hat Deiters nachgewiesen, d«ss das Fleisch

abgemagerter keineswegs einen geringeren Nährwerth

aufweist, als das Fleisch fetter Thiere. D. führte diesen

Nachweis durch die Feststellung des (iehaltes des

Fleisches an Trockensubstanz, Asche und Fett. Rüm-
pel (83) hat in ähnlicher Weise das Fleisch gering-

gradig tuberculöser Thiere durch Fütterungsversuchc

bei einer Hündin untersucht und gefunden, dass nach

diesen Versuchen kein (irund vorliegt, das verwendete

Fleisch der tuberculösen Thiere als minderwerthig zu

bezeichnen. Durch dasselbe würden vielmehr dieselben

Leistungen erzielt wie durch die Fütterung normalen

Fleisches, auch hinsichtlich der Resorptionsverhältnisse

ergab sich bei dem Fleisch der tuberculösen Thiere

und bei normalem Fleisch vollkommene Ucbereinstim-

mung.

Schäden durch Tnbercnlose. Ronncberger (32)

tritt der irrthümlicben Ansieht vieler Landwirthe ent-

gegen, nach welcher die Fleischbeschau durch die Be-

anstandungen den Hauptschaden aus der Tuberculose

der Schlachtthiere veranlasse.

Wenn es auch feststeht, dass die Fleischbeschau

diese Schäden nicht schafft, sondern dieselbeu nur

offenbart, so ist es dennoch nicht unangebracht,

einmal rechnerisch darzulege„ t
dass auf Veranlassung

der Fleischbeschau iu sämmtlichen preussischeu Sehlacht-

häusern bei einer .lahresschlachtung von 662264 Rin-

dern nur ungefähr der 37. Theil derjenigen Verluste,

offenbart und bedingt wird, welche die preussische Land-

wirtschaft durch die Tuberculose der Rinder jährlich

überhaupt erleidet.

K. legt seinen Berechnungen die Statistik des
Wcissenfelser Schlachthauses zu Grunde, woselbst ein

annähernd mittlerer Procentsatz von tuberculösen Thie-

ren gefunden wird. Die durch die Tuberculose ent-

stehenden Verluste theilt R. ein in:

L Verluste durch die Fleischbeschau und
IL Verluste durch den Verfall der tuberculösen

Thiere.

Hinsichtlich der Verluste durch die Fleischbeschau

berechnet R in einer im Originale nachzulesenden
Weise, dass durch die Beanstandungen in seinem

Sehlachthofe wegen der Tuberculose. 1,35 pCt. vom
Wcrthe der daselbst geschlachteten 1539 Rinder in

Verlust gerathen sind. Wird dieser Procentsatz verall-

gemeinert und hierbei angenommen, dass jedes der in

den preussisehen Schlachthäusern geschlachteten Rinder

einen Durchschnittswerth von 280 Mk. besitzt, so würde
sich von dem 185,4 Millionen Mark betragenden Oe-

sammtwerthe der geschlachteten Rinder ein Tubercu-
loseverlust in der Höhe von nahezu 2,5 Millionen Mark
im Jahre ergeben.

Was die Verluste anlangt, welche der Viehwirlh-

sehaft durch den Verfall der tuberculösen Thiere er-

wachsen, so hat R. durch Ermittelungen in den ihm
zugänglichen Kreisen festgestellt, dass auf 50 Kinder

wenigstens eins kommt, welches in Folge Tuberculose

in seinem Werth als Scblaehtthier erheblich zurück-

gegangen ist. Indem R. für solche Rinder einen Durch-

schnittswert!) vou 90 Mk. ansetzt, rechnet R. abermals

unter Zugrundelegung der Zahl der Rinderschlachtungen

in Weissenfeis und der daselbst gewonnenen Erfahrun-

gen über die Vcrwerthung der tuberculösen Kinder

einen sog. Verfallsverlust von 3.8 pCt. des Werth«
der Rinder heraus. Demgemäss würden dem gesam ra-

ten preussisehen Rinderbestande (nach der Zählung

vom 1. Deccmber 1892 9843G67 Stück) bei einem

Durchschnittswert!^ von 240 Mk. pro Stück durch Ver-

fall in Folge von Tuberculose und obue Eingreifen der

Fleischbeschau für 90,68 Millionen Mark Werth« jähr-

lich verloren gehen.
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3. Flfüschnesclmiinerichtp.

1) Colberg. Vcrwaltungsbericht für 1895 96 über

den städtischen Vieh- und Schlachthof in Magdeburg.

Deutsche thierärzt l. Wochenschr. S. 24. — 2) Edel man n,

Uebersicht der Resultate des Betriebes der öffentlichen

Schlachthauser und der Rossschlächtereien in Preusscu

in der Zeit vom 1. Januar bis Hl. Dccembcr 189«.

Ebendas. 1898. No. 6. — 3) Derselbe, Bericht über

die Schlachtvieh- und Fleischbeschau im Königreich

Sachsen im Jahre 1890. Sachs. Ber. S. 165. —
4) Derselbe, Bericht über die Fleischbeschau in

Dresden für das Jahr 1890. Deutsche thierärztliche

Wochenschr. S. 176. — 5) Fröhner, Ucbersicht über

die Sehlaehtviehbesehau im Kreise Hünfeld für das Jahr

1896. Zeitschrift für Fleisch- und Milchhyg. 7. Bd.

5. 125. — 5a) Fuchs, Verwaltungsbericht des städt.

Schlacht- und Viehhofes zu Mannheim vom Jahre 1896.

Deutsche thierärztl. Wochenschr. S. 255. — 6) Goltz,
Bericht über die Verwaltung des Schlacht- und Vieh-

hofes iu Uallü a. S. für 1895/96 Zeitschr. f. Fleisch-

und Milchhyg. 7. Bd. 1896. S. 61. — 7) Hausburg
und Reissmann, Bericht über deu städt. Vieh- und
Schlachthof zu Berlin vom 1. April 189*1 bis 31. März

1897. Deutsche thierärztliche Wochenschr. S. 451. —
8) Henninger, Jahresbericht der Sehlachthausver-

waltung in Lahr über das Betriubsjahr 1895. Zeitschr.

für Fleisch- und Milchhyg. 7. Bd. 189«. S. 17. —
9) Hengst, Betriebsbericht des Vieh- und Schlacht-

hofes zu Leipzig für das Jahr 1896. Ebendas. 7. Rd.

6. Heft. S. 121. — 10} Hock, Ergebnisse der Fleisch-

beschau im Grossherzogthum Baden während des Jahres

1896. Deutsche thierärztl. Wochenschr. 1898. No. 15.

— 11^ de Jong, Ueber die Vieh- und Fleischbeschau

iu Levden im Jahre 1895. Zeitschr. für Fleisch- und
Milchhyg- Bd. S. 102. — 12) Kleinschmidt,
Verwaltungsbericht des städt. Schlachthauses in Erfurt

pro 1896/97. Ebendas. S. 203. — 13) Längrich.
Verwaltungsbericht des städt. Schlachthofes in Rostock

für das Rechnungsjahr 1895 96. Ebendas. S. 101.

14) Mautner, Ausweis über die Fleischbeschau in

Ischl im Jahre 1895. Ebendas. S. 39. — 15) Der-
selbe, Fleischschaubericht in Ischl für 1896. Ebendas.

S. 125. — 16) Maske, Vcrwaltungsbericht über den

städt. Schlacht- und Viehhof in Königsberg i. I'r. für

die Zeit vom 19. August 1895 bis 31. März 1896.

Ebendas. S. 39. — 17) Messner, Bericht über den

städt. Schlachthof und die Fleischbeschau in Karlsbad

i. B. im Jahre 1895. Kbendas. S. 17. — 18) Der-
selbe, Bericht über den städt. Schlachthof und die

Fleischbeschau in Karlsbad i. B. im Jahre 181)6.

Ebendas. S. 223. — 19) Metz, Jahresbericht der

städt. Schlacht- und Viehbofverwaltung in Freiburg i. B.

tiir das Jahr 1896. Kbendas. S. 202. — 20) M.'eyer.

Betrieb auf dem städt. Schlachthofe in Frankfurt a. 0.

im Jahre 1896. Ebendas. S. 203. — 21) Misselwitz
und Sehaller, Berieht über den Vieh- und Schlacht-

hof in Chemnitz vom Jahre 1896. Deutsche thierärztl.

Wochenschr. S. 248. — 22) Ret ss mann, Bericht

über die städt. Fleischbeschau in Berlin für die Zeit

vom 1. April 1895 bis 31. März 1896. Ebendas. S. 60.

— 22a) Ricck, Verwaltungsbericht über den städt.

Vieh- und Schlachthof zu Zwickau vom Jahre 1896.

Ebendas. S. 255. — 23) Kuser, Neunter Vcrwaltungs-
bericht des öffentlichen städt. Schlachthofes iu Kiel für

die Zeit vom 1. April 1895 bis 31. März 1896. Zeitschr.

für Fleisch- und Milchhyg. 7. Bd. 1896. S. 38. — 24)
Schilling, Bericht über die Fleischbeschau auf dem
städt. Schlachthofe iu Güttingen für die Zeit vom
1. Januar 1S90 bis ult. Deeember 189«. Kbendas.
S. 102. - 25) Schräder, Betrieb des städt. Schlacht-

hofes in Brandenburg a. 11. im Jahre 1896 97. Ebeudas.
S. 223. 2«) Steuding, Fleischschaubericht in Gotha
für das Jahr 189«. Ebeudas. S. 125. — 27) Ströse,
Bericht über die Fleischbeschau in Hannover für die

Zeit vom 1. Juli 1895 bis 1. März 1896. Ebeudas.
S. 61. — 28) Uthoff, Verwaltungsbericht des städt.

Schlachthofes in Gera, Reuss j. L. für die Zeit vom
1. Juli bis 31. Deeember 1896. Ebendas. S. 124. —
29) Völlers, Fleischschaubericht in Lübeck für das
Etatsjahr 1895,96. Ebendas. S. 143. — 30) Winter,
Bericht über den städtischen Schlacht- und Viehhof iu

Bromberg für das Verwaltungsjahr 1896 97. Ebendas.
S. 203. — 31) Jahresbericht der Schlachthof-Deputation
iu Hamburg für das Jahr 1896. Ebendas. S. 200.

Königreich Preussen. Edelmann (2) bebt aus
dem unter gleichem Titel vom König!, preussischen Mi-
nisterium für Landwirthschaft. Domänen und Forsten
erstatteten Bericht etwa folgende Angaben hervor:

Die Zahl der öffentlichen Schlachthäuser
ist in Preussen im Laufe des Berichtjahres um 14 ge-
wachsen, sodass also im fianzeu zur gegebenen Zeit
321 Schlachthäuser mit 273 Freibänken vorhanden waren.
11 schon bestehende Schlachthäuser errichteten dabei
noch nachträglich Freibänke. Diesem Zuwachs ent-
sprechend trat auch eine Vermehrung der Schlachtungen
ein. Es wurden geschlachtet: 28162 Pferde, 720824
Rinder, 1088784 Kälber, 1096997 Schafe und Ziegen,
3018367 Schweine; hierzukommen noch 22080 Pferde,
welche iu besonderen Rossschlächtereien (s. u.)zurScblach-
tung gelangten. Die Zahlen derSchlachtuugen haben zuge-
nommen bei Rindern um8.9 pCt., bei Kälbern um 10,6 pCt..

bei Schweinen um 12,8pCt.. bei Schafen um 3,6 p('t.

Von den geschlachteten Thiereu wurden ganz verworfen

:

0,50 pCt. (0,75) *) Rinder; 0,28pCt. (0,23; Kälber; 0,1 1 pCt

.

(0,1 2 pCt.) Schafe u. Ziegen ; 0,75 pCt. (0,63 pCt.) Schweine :

nur theilweise verworfen: 0,59 pCt. (0,35) Rinder, 0.03 pCt.

(0,08) Kälber. O.206pCt. (0.07) Schafe und Ziegen,
l,35pCt. (1,W) Schweine.

Die Tubercu lose wurde bei allen Tbiergattungen
mit Ausnahme der Schafe und Ziegen, bei welchen die

Verhältnisse gleich geblieben sind, abermals gegen das
Vorjahr häufiger festgestellt; besonders fallt dieser Be-
fund bei den Rindern auf. Dabei zeichnen sich durch
Häufigkeit der Fälle, sowohl bei Rindern und Schweine»,
vor allem Schleswig und Dan zig aus, während die

niedrigsten Zahlen von Üsuabrück geliefert wurden.
Im Allgemeinen ist die Verwerthung der tuberculöseu

Thier«, speciell die der Rinder, in Anbetracht der
milderen Beurtheilungsweise eine weit günstigere ge-

worden.

Riuderfinncn wurden doppelt soviel gefunden
als Sehweinctinnen ; letztere wurden namentlich in den
östlichen Provinzen, z. B. in den Städten Oppeln,
Posen, Königsberg, Marieuwerder und Bromberg häufiger

beobachtet. Finnenfrei erwiesen sich die Reg.-Bezirke
Aurich und Sigmaringen. Immerhin konnte in allen

Bezirken ein Rückgang in der Zahl der gefundenen
finnigen Schweine verzeichnet werden Dem entgegen
steht eine Zunahme in der Zahl der trichinösen
Schweine. Die höchsten Zahlen geben auch hier

wieder die östlichen Provinzen, besonders Reg.-Bezirk

Posen. Keine Trichinen wurden gefunden in deu Reg.-

Bezirken Stralsund. Erfurt, Stade, Osnabrück. Aurich.

Münster, Minden, Wiesbaden, Coblenz, Culu, Aachen,
Sigmaringen.

Die Pferdeschlachtungcn und die Zahl der
besonderen Rossschlächtereien ist zurückgegangen; von
den geschlachteten Pferden wurden 0,7 pCt. ganz.

0.5 pCt. nur theilweise verworfen. Rotz wurde bei 12,

Tuberculose bei 41 Pferden festgestellt.

Kreis Hfinfeld (5). Geschlachtet und (von den
Laiensehlaehtviehbeschauern beschau! wurden 1033

1

Schlaehtthiere. nämlich 11 Bullen, 220 Kühe, 125 Ochsen,
495 Rinder, 601 Kälber, 202 Schafe, 8567 Schweine.
Beanstandet und auf Grund thierärztlicher Be •

•) Die in Klammern beigefügten Zahlen bedeuten
die Verhältnisse im Vorjahr.
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gutachtung ganz oder theilwcise entzogen wurden:
wegen Tubcrculosc 1 Ochse und 24 Kühe. Von iliesen

wurden ohne irgend welche Beschränkung dem Verkehr
übergeben 6 Kühe, 11 Kühe wurden unter Declaration

des Mangels für verkäuflich erklärt, während 7 Kühe
und 1 Ochse wegen ausgebreiteter Tuberculosc mit Ab-
magerung unschädlich beseitigt wurden. Von allen be-

schauten Thieren des Rindviehgeschleehts , ausschliess-

lich der Kälber waren hiernach tuberculös 2,93 pft.,

von den geschlachteten Kühen, einschliesslich der Kinder

3,49 pCt. Als Ursache zu Nothsehlachtungen bezw.

Beanstandungen kamen vor : Tympanitis 4 mal, Knochen-
brüche 2 mal. Kalbetieber 1 mal. Kälberlähme 3 mal,

Urticaria 2 mal. Perforativpcritonitis 4 mal. ferner Lun-
gen-, Darm-. Bauchfell-, Lebcreutzündung. Wassersucht

U. 9. W.

Köaijrreirh Sachsen (3). Im Jahre 1S9G wurde im
Königreiche Sachsen eine geregelte Fleischbeschau in

30 Städten ausgeübt. Von letzteren besitzen 23 Städte

Schlachthöfe, welche bis auf 7 (Leipzig. Plauen i V.,

Zwickau. Zittau, Riesa. Waldheim, Löbau) den Fleischer«

innungen geboren, während in 7 Städten (Crimmitschau,

Hainichen, Penig, Bischofswerda, Leugenfeld i. V., Wal-
denburg und Werdau) eine ambulatorische Fleischbe-

schau ausgeübt wird.

a) Zahl der Sehlachtungen.

An Schlachtthieren, welche der Königlichen Sehlacht-

steuer unterliegen, sind geschlachtet Worden:
Zahl der Darunter

Tbl e r g a t t u u g. Schlachtungen Nothsehlaeh-

1890 tungen 1896

Ochsen 33 171 12U
Sonstiges Schlachtvieh mit

Ausnahme der Kälber . . 1dl OOS 5 89.*)

Zusammen 194 839 «015
Schweiue . 1 030 108 12 426

Summe der versteuerten

Schlachtthiere .... } 1 225 007 18 441

Von den im Berichtsjahre im Königreich Sachsen

geschlachteten 194839 Rindern sind 8587') = 44,08pCt.

(im Vorjahre 44.9 pCt.), von den 10301i;8 geschlach-

teten Schweinen sind 424702 und mit Hinzurechnung
von 31 78 in Lengefeld thierärztlich untersuchten Schweinen
427880 = 41,5pCt. (im Vorjahre 42,8 pCt.) einer Be-

schau unterworfen gewesen, wobei die Thiere unberück-

sichtigt geblieben sind, welche auf dem Lande oder auch

in einzelnen Städten in besonderen Fällen thiurärzllich

untersucht wurden.

b) B e an s t a u d u ti gen und Besch lagn ah mun gen.

Leber die zifFernrnässigcn tiesanimtergebnis.se ihr

Fleischbeschau, die Zahlen der beanstandeten und be-

schlagnahmten Thiere, sowie deren Verwerthung giebt

eine besondere Tabelle Auskunft.

Aus den Summen dieser Tabelle geht hervor, dass

von 860011 Schlachtthieren für bankwürdig befunden

worden sind 852659 = 99.14 pft.. (99.15 pft. im Vor-

jähre). Beanstandet überhaupt wurden 58665= 0.82 pft.

(0.64 pCt. im Vorjahre). Ks wurden beschlagnahmt
7352 = 12.53 pCt. der beanstandeten und 0,85 pCt.

der geschlachteten Thiere. Von den beschlagnahmten
Thieren wurden vernichtet 1180 = 0,13 pt't. der ge-

schlachteten Thiere (0,12 pCt. im Vorjahre); zur Frei-

bank kamen ganz oder zum grössten Theile 5375 gleich

0,02 pt't. (wie im Vorjahre); nur das Fett von 797
Thieren = 0.71 pCt. (0,08 pt't. im Vorjahre). Detugc-

mäss wurden überhaupt auf der Freibank verwerthet

0172 Thiere = 0,71 pt't. der geschlachteten (wie im
Vorjahre).

Die Besch lagnahmuugeu einzelner Organe und

Theile von Schlachtthieren ergeben sich aus folgender

Tabelle:

Thiergattung
e
M
s

1

amu
V
H

aE

ä
Milzen

Mägen

und

Gedärme

e

?.

L'teri Kuter

M

M)

3

J5

s
EB
>

e
'S

C k-

Kinder 22512 224 0034 1092 1 S(iS 1270 1992 332 283 210 15589 4857,5

210 13 5si > 02 60 7.H2 2 2 6 6 623 61.5

2190 18 2697 13 5 18 72 11 l 771 50,0

21 2 14 1 1 2 -) 4 10 15.0

Sehweine .... 10935 30S 8580 1744 2379 2411 938 157 14 18 12751 2981,75

Pferde 87 37 9 G 6 12 50 167,5

Hunde 0 1 3 1

Summe 35901 626 18545 2921 4318 4494 3006 504 320 234 29795 8133,25

Leber die bei den einzelnen Schlachtthieren beob- L'eber die Nachprüfungen der Trichinenschauer

achteten Krankheiten geben besondere Tabellen Aus- lauteu die Berichte der Bczirksthierärztu im Grossen

kunft. und Ganzen befriedigend.

c) Trichinenschau.

Die Zahl der trichinös befundenen Schweine hat

fast die gleiche Höhe wie im Vorjahre erreicht. Ks

wurden 106 Sehweine (113 im Vorjahre) trichinös be-

funden — 0.0102 pft. der geschlachteten Schweine gegen

0.012 pft. im Jahre 1895, 0.007 pft. im Jahre 1894,

0.008 pft. im Jahre 1893, O.Ul 1 pC t. im Jahre 1892,
0.014 pft. im Jahre 1891. Das Verhiiltniss der 106

trichinösen Schweine zu den im Lande geschlachteten

1080168 Stück betrug 1:9718 gegen 1:7853 im Jahre

1895.

d) Pferde- und 11 u nd esc h I äch tc rei.

Nach den Berichten der Bezirksthierärzlc sind

ausser den in den Städten mit Fleischbeschau ge-

schlachteten 3457 Pferden noch weitere 1634 Pferde

geschlachtet und thierärztlich untersucht worden, so

dass also die (icsammtzahl der in Sachsen geschlach-

teten Pferde sieh auf 5091 Stück beläuft. Damit hat

die Zahl der Pferdeschlachtungen gegen das Vorjahr mit

4466 Stück um 625 Pferde = 14 pft. zugenommen.

Die Zahl der Hundesehlachtuiigt n hat mit 399 Stück

die Zahl des Vorjahres um 11 Stück überschritten.
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4. Trichinenschau.

1) Edelmann, Trichinenschau im Königreich

Sachsen im Jahr« 1896. Sachs. Ber. S. 184. — 2)

Georges, Zur Diffcrentialdiagnose der wandernden

Trichinen. Zeitschrift für Fleisch- und Milchhyg. VII.

S. 165. — 3) Goltz, Zur Muskelauswahl für die Tri-

chinenschau. Ebendas. S. 1 — 4) Hengst, Infec-

tton von Schweinen einer Kavillerci mit Trichinen.

Sachs. Ber. S. 186. — 5) Hertwig, Ueber die

Muskeltrichinose. Münch, med. Wocbeuschr. XLII. .Jg.

No. 21. Ref. Zeitschr. für Fleisch- und Milchhyg. VII.

S. 32. — 6) Lcistikow, Ist das Fleisch der zum Ge-

nüsse für Menschen geschlachteten Hunde der Trichi-

nenschau zu unterwerfen? Zeitschr. für Fleisch- und
Milchhyg. VII. Jahrg. 5. Heft. S. 85. — 7) Missel-

witz. Trichinengehalt verschiedener Muskeln des

Schweines. Sachs. Ber. S. 186. — 8) Simon, Eiu

interessanter Fall von Trichinosis beim Schwein. Zeit-

schrift für Fleisch- und Milchhyg. VII. S. 74. - 9)

Teetz, Trichinen beim Dachs. Ebendas. S. 83. —
10) L'eber die Erkrankungen an Trichinosis in Preusscn

wahrend der Jahre 1889 91. Ebendas. S. 125.

Vorkommen der Trichinen. Im Königreich
Sachsen (1) wurden unter 1 080 168 geschlachteten

Sehweinen 106 Stück trichinös befunden = 0.0102 pCt.

oder 1 : 9718. Hiervon waren 28 Schweiue in sächsi-

schen und 78 in aussersächsischen Orten inlicirt. Ausser-

dem wurden trichinös befunden 1 Bär des zoologischen

Gartens in Chemnitz, sowie in Dresden 4 mal die Muskel-

stückchen, welche eingeführten conservirten Schweins-

hbern anhafteten. Die in den Muskelstückchen ent-

haltenen Trichinen waren jedoch nicht lebensfähig.

Trichinen hei Hnnden. Zur Entscheidung der vor-

liegenden Frage stellte Lcistikow (6) eigene Ver-

suche an, zu denen drei ungefähr 1
4 Jahr alte Bunde

verwendet wurden, während drei junge Katzen als

Controlthiere dienten. Den Hunden und den Katzen

wurde zuerst mittelstark durchsetztes trichinöses

Schweinefleisch und im unmittelbaren Anschluss hieran

sehr stark trichinöses Kaninchenfleisch gefüttert. Noch

während der Fütterungsdauer (29. October bis 3. No-

vember) erkrankten die Hunde an Durchfall, Mattig-

keit und Abgeschlagenheit, welche Symptome einige

Tage nach dem Aufhören der Fütterung ausblieben.

Nach reichlich 6 Wochen wurden die Hunde getödtet

und von ihnen erwies sich bei der mieroscopischen

Untersuchung des Fleisches ein Hund im geringen, die

beiden anderen im hohen Grade mit eingekapselten

Trichinen durchsetzt.

Während bei dem erstgenannten Hunde die Trichinen-

knpseln an den .Polen stark abgerundet waren, zeigten

die Kapseln bei den letzterwähnten beiden Hunden keine

Unterschiede von den im Schweinefleisch vorkommenden
Trichincnkapseln.

Mit dem trichinösen Fleische dieser Versuchshunde
wurden, um die normale Entwicklungsfähigkeit und In-

fectionskraft der Muskeltrichinen nachzuweisen, zwei

junge Katzen gefüttert. Dieselben starben nach 12

bezw. 18 Tagen im stark abgemagerten Zustande. Bei

der Untersuchung der Katzeneadaver wurden zwar keine

Muskeltrichineu, wohl aber zahlreiche, gut entwickelte

Darmtrichinen gefunden und unterliegt es keinem
Zweifel, dass beide Katzen an den Folgen der Darm-
trichinose zu Grunde gegangen sind.

Somit ist der experimentelle Beweis cinwaudsfrei

erbracht, dass bei Hunden Muskeltrichiiien vorkommen
können, welche sich im Darm eines anderen Wirthes
wieder zu Darmtrichinen zu entwickeln vermögen. Und

deshalb hält es L. für eine Pflicht der Sanitätspolizei,

wenn dieselbe Hundefkisch zur menschlichen Nahrung
zulassen will, dafür zu sorgen, dass die geschlachteten

Hunde ebenso wie die Haus- und Wildschweine auf
Trichinen untersucht werden.

Auf dem Schlachthofe in Chemnitz ist auf An-
regung der Schlachthofthierärzte Misselwitz und
Schalter die Untersuchung der daselbst geschlachteten

Hunde bereits facultativ eingeführt worden und dürtte

dieselbe, nachdem .am 13. Februar d. Js. daselbst in

dem Fleische eines Hundes Trichiuen gefunden worden
sind, jedenfalls bald obligatorisch werden.

Augeregt durch die Abhandlung Ostertag's

(Zeitschr. f. Fleisch- u. Milchhyg. III. Bd. S. 133)

hat es Goltz (3) unternommen, die Muskelgruppen

einzelner Körpertheilc von im Schlachthofe zu Halle

a. S. trichinös befundenen Schweinen auf ihren Trichinen-

gehalt untersuchen zu lassen.

Die Zahl der untersuchten Schweine betrug 26 und
wurden von diesen 1 1 verschiedene Stellen der Körper-
musculatur geprüft. Die gefundenen Resultate ver-

gleicht Goltz mit den Ergebnissen der von Hertwig
und Dun ck er über denselben Gegenstand angestellten

Untersuchungen (Berl. Ber. über d. städt Fleisch-

beschau 1883/84), welche je 6 Muskelgruppen von
150 Schweinen umfassten und bringt die beiderseitig

gefundenen Zahlenwerthe in saebgemässe Verbindung
mit einander. Indem Goltz die Procentzahleu der
Trichinen, welche in Berlin und Halle in den einzelnen

Muskelgruppen gefunden worden sind, addirt, erhält er

folgende, den Grad der Durchsetzung der einzelnen

Muskelgruppen (mit Trichiuen kennzeichnende Zahlen

:

1. Zwcrchfellpfciler 287,37. 2. Zwcrehfellmuskeln 219.32.
3. Zungenmuskeln 198.11, 4. Kehlkopfmuskcln 186,93,

5. Bauchmuskeln 169,65, 6. Zwischenrippcnmuskeln
151,39.

Auf Grund seiner Untersuchungen und vergleichen-

den Betrachtungen mit den Berliner Resultaten kommt
Goltz zu dem Schlüsse, dass Zwcrchfellpfciler und

Zwerchfellmuskeln weitaus die geeignetsten Organe zur

Probenentnahme für die Trichinensebau sind und dass

die Untersuchung dieser beiden Muskelgruppen allein

für die practischen Zwecke der Trichinenschau voll-

kommen ausreichend sein würde. Allenfalls könnte

man noch Proben aus den Zungen- und Kehlkopf-

muskeln entnehmen, jede weitere Probenentnahme aber

aus anderen Körpertheilen müsse für irrationell und

betreffs des Uutersuchungscrgebnisscs sogar für schäd-

lich erachtet werden.

Entwicklung der Trichinen. Unter Hertwig's

Leitung (5) hat Graham Untersuchungen über die Ent-

wicklung der Muskeltrichinen angestellt.

Nach denselben findet man die ersten Trichiuen

am 8. Tage im intramusculären Bindegewebe als 0,1 mm
lange Würmchen, welche wenige Tage darauf in den
Muskelbündeln anlangen. Die Querstreifung der letz-

teren weicht einer homogenen Beschaffenheit und hier-

auf nimmt die Faser ein körniges Aussehen an. Dabei
vermehren sich die Muskclkcrne und erreichen eine
enorme Grösse. Im Umkreise der Trichine, welche in

kurzer Zeit auf das 10 fache ihrer ursprünglichen Länge
anwächst und sich spiralig aufrollt, ist die Muskelfaser

körnig aufgetrieben. Nach etwa 4 Wochen findet man
den körnigen, von Kernen durchsetzten Inhalt der Pri-

mitivbündel in Rückbildung, welche zunächst zu einer

Abnahme der Masse führt, sodass die Primitivbündel
als dünne Fäden erscheinen. Letztere sind von einer

gallertigen Seheide umhüllt, welche von Leuckart auf

verdickte Sarcolemm bezogen wurde. Nach
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toii der Gallerthülte folgt eine Zone entzündeten Binde-
gewebes. In den vorgerückteren Stadien der Kapsel-

bildung sieht mau in den fadenförmigen Verlängerungen
die degenerirten Muskelmassen schwinden und es be-

ginnt die Organisation der definitiven Trichi-
nenkapsel. Von dem entzündeten Bindegewebe drin-

gen von beiden Enden aus Zellen in die Gallcrtschicht,

welche auch in dem Detritusmaterial auftreten, von
welchem die Trichine umschlossen ist. Die Zellen bil-

den an den Polen der Kapsel kleine Zellgruppen, von
denen aus die Bindcgewebszellen in die Cystenwand
eindringen.

Stark verkalkte Trickiien. Bei einem 3—4 Jahre
alten Schweine fand Simon (8) die gesammte Körper-
musculatur von zahllosen macroscopischen Verkalkungen
durchsetzt, deren «rosse zwischen 0,5—1 mm schwankte.
Diese Verkalkungen besassen langgezogene Spindclform,

lagen innerhalb der Muskelfasern, deren contractile Sub-
stanz geschwunden war und einige derselben Hessen bei

Ks»sigsäureausatz eine besonders deutliche augenförmige
Kapsel erkennen. Ks handelte sich zweifellos um so

stark verkalkte Trichinen, dass die Würmer selbst mit

zu Grunde gegangen waren.

Paeadotrirhinm. Georges (2) fand in einem zum
Zwecke der Trichinenschau angefertigten Präparate der

Musen latur eines Schweines zwischen den Muskelfasern

einen Rundwurm, welchen er für einen verirrten Em-
bryo von Strongylus paradoxus hielt. Der Parasit unter-

schied sich von einer wandernden Trichine durch die

deutliche stumpfe Beschaffenheit seines Mundendes.

Amtliche«. Im Herzogthum Sachsen-Gotha sind

durch Verordnung, betr. die Untersuchung geschlach-

teter Schweine etc. vom 27. Mai 1897 neue Trichi-
nensebauvorschriften am 1. Juli 1897 in Kraft ge-

treten.

T ri
i
b i n o si n. Nach dem im Cultusministerium be-

arbeiteten Berichte über das Sanitätswesen des Preussi-
ücben Staates fiel, wie die Allgem. Fleischer-Zeitg.

referirend mittbeilt, die Mehrzahl der Erkran k ungen
an Trichinosis (10) auf den Regierungsbezirk Merse-
burg, wo in vier aufeinanderfolgenden Epidemien
75 Personen erkrankten. Eine grössere Epidemie wies

auch der Regierungsbezirk Posen auf, 44 Erkrankun-

gen mit 4 Todesfällen> Anlässlich dieser Erkrankungen
wurden in jenem Regierungsbezirke auch zwei Trichi-

nensebauer grober Fahrlässigkeit überführt und gericht-

lich verurtheilt. Im Bezirk Bromberg wurden 24 Er-

krankungen constatirt. 11 Personen erkrankten infolge

des Genusses nur getrockueter, ungeräucherter Wurst,
die aus Russisch-Polen eingeführt worden war. Dieser

Fall hatte eine polizeiliche Verordnung zur Folge, die

eine obligatorische Untersuchung des aus Russland ein-

geführten Schweinefleisches verordnet. Ein besonders

trauriger Fall ereignete sich in Breslau. Obwohl das

betreffende Fleisch als trichinös bezeichnet worden war,

wurde es doch verkauft. Es erkrankten 14 Personen,

von denen 6 starben. Der Verkäufer des Fleisches

wurde zu 15 Jahren Zuchthaus verurtheilt.

In Althorn erkrankten dio Theilnehmer eines

Schlachtfestes nach dem (ienusse von Wellfleisch und
frischer Wurst. Das Schwein war auf Trichinen nicht

untersucht gewesen.

In Grebline bei Militzscb erkrankte eine Familie

mit 5 Kindern. Der Trichinenschauer hatte das Schwein

für trichinenfrei erklärt.

In Görlitz erkrankte eine Köchin an schwerer

Trichinosis. Das Fleisch war angeblich auswärts unter-

sucht worden.

In Mocker bei Thorn erkrankten über 40 Perso-

nen an Trichinosis, von denen 2 Leute starben. Grobe

Fahrlässigkeit eines Trichinenschauers ist Schuld an der

Endemie.
In Sold au (Ostpr.) erkrankte eine 5köpfige Flei-

schersfamilie an Trichinosis. Der Vater starb und ausser-

dem sollen noch weitere Erkrankungen uud Todesfälle

in anderen Familien vorgekommen sein.

In Zegrze, Prov. Posen, erkrankte eine Familie

an Trichinosis infolge Genusses trichinösen Fleisches,

das behördlich vergraben, vom Besitzer wieder ausge-

scharrt worden war.

5. Fleisch, Fleischpräparate, Fleischconsum

und seine Gefahren.

1) Amthor, Analyse des amerikanischen Trockcn-
pökelfleisches. Zeitschr. f. Fleisch- u. Milchhyg. VII.

S. 62. — 2) Bemlingcr, Das Büchsenfleisch. L'echo
veter. No. 8. Ref. Zeitschr. f. Fleisch- u. Milchhyg.

VII. S. 216. — 2a) Bremer, Nachweis von Pferde-

fleisch in Fleisch- und Wurstwaarcn. Forschungsber.

üb. Lebensmittel etc. IV. Jahrg. S. 1. Ref. Deutsch,

thierärztl. Wochenschr. S. 201. — 3) Brieger und
Kempner, Beitrag zur Lehre von der Fleischvergiftung.

Deutsch, med. Wochenschr. No. 33. S. 521. Refer.

Deutsch, thierärztl. Wochenschr. S. 359. — 3a) Bu-
jard, Zur Stärke- und Glycogenbestimmung in Fleisch-

waaren. Forschungsber. üb. Lebensmittel etc. IV. Jhg.

2. Hft. S. 47. Ref. Dtsch. th. Wochenschr. S. 279.
— 4) Eber, W., Berlin, Ueber chemische Reactionen
des Fleisches kranker Thierc. Zeitschr. f. Fleisch- u.

Milchhyg. VII. S. 207 u. 227. — 5) Derselbe, Die

colorimetrischc Bestimmung kleiner Schwefelwasscrstoff-

mengen in animalcn Nahrungsmitteln. Ebcndas. VIII.

S.41. — 6) van Ermengem, Ueber einen neuen ana-

eroben Bacillus und seine Beziehungen zum Botulismus.

Zeitschr. f. Hygiene und Infectionskrankh. Bd. XXVI.
Hft. 1. S. 1—55. — 7) Derselbe, Ueber Fleischver-

giftungen. Bull, de l'acad. rovale de med. de Belgique.

1895. Ref. Ztschr. f. Fleisch-' u. Milchhyg. VII. S. 13.

— 8) Frevtag, Ein Fall von Vergiftung durch Wurst-
gift. Sachs. Ber. S. 191. — 9) von Fürth, Ueber
die Eiweisskörper des Muskelplastnas. Areh. f. eipcr.

Pathologie u. Pharmacologie. 36. Bd. Ref. Zeitschrift

für Fleisch- u. Milchhyg. VII. S. 76. — 10) Goltz,
Ueber widerlich riechendes Fleisch eines Bullen und
über thicrischen Geruch des Fleisches im Allgemeinen.

Ebendas. VII. Hft. 8. S. 147. - 11) (iünther, Bac-

teriologische Untersuchungen in einem Falle v. Fleisch-

vergiftung. Arch. f. Hygiene. Bd. 28. Hft. 2. Refer.

Deutsch, thierärztl. Wochenschr. S. 360. — 12) Hen-
ninger. Ueber die Verwendung von Rinderhäuten zur

Wurstfabrication. Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhvgiene.

VII. Hft. 8. S. 50. — 13) Husemann, Vergiftung

und Bacillenübertragung durch Austern und deren me-
dicinalpolizeilichc Bedeutung. Wiener med. Bl. Ref.

Dtsch. thierärztl. Wchschr. S. 432. -- 14) Kaensche,
Zur Kenntniss der Krankheitserreger bei Fleischvergif-

tungen. Ztschr. f. Hyg. u. Infectionskrankh. Bd. XXII.
Hft. 1. Ref. Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg. VII. S. 33.

— 15) Kempner, Weiterer Beitrag zur Lehre von der

Fleischvergiftung. Das Antitoxin des Botulismus. Aus
dem Instit. f. Infectionskrankh. zu Berlin. Zeitschr. f.

Infectionskrankh. Bd. XXVI. Hft. 3. S. 481-500. —
16) Kempner und Pol lack, Die Wirkung des Botu-

lismustoxins (Fleischgiftes) und seines specilischen Anti-

toxins auf die Nervenzellen. Deutsehe medic. Wochen-
schrift. 28. Bd. S. 505. Ref. Deutsche thierärztliche

Wochenschr. S. 389. — 17) Kiouka, Ueber die Gift-

wirkung der schwefligen Säuren und ihrer Salze und
deren ZuUissigkeit in Nahrungsmitteln. Ztschr. f. Hyg.
u. Infectionskrankh. XXII. Bd. 3. Hft. Ref. Ztschr.

f. Fleisch- u. Milchhyg. VII. S. 11. — 18) Krabbe,
400 Fälle von Bandwürmern in Dänemark. Nord. Med.

Arkiv. 1S96. No. 19. Ref. Ztschr. f. Fleisch- u. Milch-

hyg. VII. S. 12. — 19) Krüger, Die Fleischvergif-

tung zu Sielkeim (Ostpr.) Ztschr. f. Fleisch- u. Milch-

hyg. VII. S. 114. — 20) Kühnau, Fleischvergif-

tungen und Fleischschau. Centralztg. f. Veterinär- etc.

Digitized by Google



."»40» Kllexberoer, Schütz und Bacm, Thierseuchen üni> a.nstkcKbhI» Thibrkraxkheiten.

Angelegenh. No. 36. — 21; Derselbe, Vlecsehvcr-

giftigung (Fleischvergiftung). Ebenda*. No. 16. — 21a)

Ludwig. Einlache Methoden für den Nachweis von Sa-

licylsäure und von Borsäure in Nahrung*- und Genuss-

mitteln. Oesterr. Sanitätswesen. I89G. No. 47. Ref.

Deutsche thierärztl. Wochenschr. S, 423.-22) Metz,
Nochmals das Verarbeiten von Rinderhäuten zu Wurst
betreffend. Ztschr. f. Fleisch u. Milchhyg. VII. S. 87.

— 23) Mo rot. Ausländische Ansichten über das Fleisch

hochträchtiger Thicrc. Report de police sanit. vet et

d'hvgiene publique. 1894. No. 91. Ref. Zeitschr. f.

Fleisch- u. Milchhyg. VII. S. 31. — 24) Derselbe,
Sterilisation des Fleisches tubereulöser Thicrc und Con-

servirung des stcrilisirten Fleisches. Recucil de med.

vet. 1896. Februar. Ref. Ztschr. f. Fleisch- u. Milch-

hyg. VII. S. 119. (M. empfiehlt die bekannte Conser-

rirung durch Uebergiessen mit Fett.) — 25) Nuss-
berger. Zum Nachweis von Plerdefleisch. Chemische
Rundschau. 1896. No. 4. Ref. Deutsche thierärztl.

Wochenschrift. S. 41. — 25a) Popp, Kritische Be-

trachtungen über Conservirungsmothoden und Färbung
von Fleisch u. Wurstwaaren. Zeitschrift f. öffentliche

Chemie. III. .lahrg. Heft 16 17. S. 306. Ref. Dtsche.

thierärztl. Wochenschr. S. 389. — 25b) Popp u. Fre-
senius, Die Frankfurter Würstchen (sogen. Bratwürst-

chen) und deren Büchsenconscrven. Ebendas. Heft 9.

S. 155. Ref. D. th. W. S. 278. — 26) Pouch et, Epidemie

nach dem Genüsse des Fleisches schweineseuchenkranker
Seh weine. Societc de med. legale. Ref. D. th. Wchschr.
S. 194. - 27) Rabieux, Ueber Fleischvergiftung. Ref.

aus Journ. de med. vet. S. 279. Centn» Iztg. f. Vete-

rinär- etc. Angelegenh. No. 26. — 27a) Racbiger,
Zur inarktpolizeilichen Beurtheilung der Krabben. Zeit-

schrift f. Fleisch- u. Milchhyg. VII. S. 190. — 28)

Ro>t. Ein Fall von Wurstvergiftung. Sächsisch. Ber.

S. 190. — 29) Salkowski und (iieske, Ueber die

Vertheilnng des Stickstoffs im Fleische. Centralbl. f. d.

medicin. Wissensch. 1894. No. 48. Ref. Zeitschr. f.

Fleisch- u. Milchhyg. VII. S. 76. — SO) Schwarz.
Zur Absorption riechender Stoffe durch Fleisch. Ztschr.

I. Fleisch- u. Milchhyg. VII. S. 75. — 81) Schmidt.
Tyrosinablagcrungcn im Fleische eines geräucherten

Schweiueschinkens. Wochenschr. f. Thierheilk. S. 310.
— 32) Siegfried, Ueber Fleischsäure. Arch. f. Phy-
siologie. 1894. Ref. Zeitschr. f. Fleisch- u. Milchhyg.

VII. S. 77. — 32a) Soltsien, Ueber das Conserviren

des Fleisches mittelst Kohlenoxyds. Internat. Fleisch.

-

Ztg. No. 103. - 33) Sommers, Ueber Fleischgift-

baeterien. Deutsch, thierärztl. Wochenschrift. S. 163.

(Ein werthvolles Sammelreferat, das sich zum Auszug
nicht eignet.) -- 84) Stiles. Ueber das Vorkommen
der Taenia soliura in Nordamerika. The veter. magaz.
1895. Ref. Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg. Vll. S. 12.

— 85) Villain, Ueber Kynophagie. Repert. de police

sanit. vet. et d'hvg. publ.' XII. Jahrg. No. 1. Refer.

Zeitschr. f. Fleisch- u. Milchhyg. VII S. 77. — 36)

Derselbe, Das Fleisch abgehetzter Thicrc. L'ccho

veter. — 37) Zschocke, Eindringen niederer Tempe-
raturen in Fleisch. Ref. Ztschr. f. Fleisch- u. Milch-

hvg. VII. S. 11. — 38) Zur Conservemittelfrage. In-

ternat Fleischer-Ztg. No. 58. Ref. Deutsche thierärztl.

Wochenschr. S. 397.

Abnormer Flf ischgerucll. Im ersten Theile seiner

höchst lesenswerthen Abhandlung bespricht Goltz (10)

den interessanten Fall. da.*9 das Fleisch eines im

Sehlachthofe zu Halle geschlachteten Bullen durchweg

mit einem süsslich widerlichen und deswegen Uebclkeit

erregenden Geruch behaftet war, der stark an die Aus-

dunstung mancher lebenden Bullen erinnerte. Das

Fleisch musstc dieser Geruchsabnormität wegen, von

der noch kein Fall bisher in der Literatur beschrieben

worden ist. dem freien Verkehr entzogen werden.

Bei der Kochprobe war die Abnormität sowohl im

aufsteigenden Dampfe als am Geschmack des gargekoch-

ten Fleisches wahrzunehmen, während der Geruch des

gekochten Fleisches bedeutend weniger auffällig war als

am rohen.

Behufs Aufklärung über die Natur des abnormen
Fleiscligemchcs übergab G. ein Stück Fleisch d mNafa
rungsmittclchemiker Herrn Professor Dr. Baumert am
landwirthschaftlichen Institut der Universität Halle zur
chemischen Untersuchung.

Baumert stellte fest, dass der den widerlichen

Geruch des Fleisches bedingende Körper in das Destil-

lationsproduct übergeht, wenn das Fleisch mit Wasser
oder Natronlauge destilljrt wird. Wurde das durch
Natronlauge erhaltene Destillat nochmals mit Wein-
säure destillirt, so roch der Destillationsriickstand

schwach nach Aminen (organischen ammoniakartigen
Verbindungen).

Nachdem das Fleisch 18 Tage an einem luftigen

Orte bei einer Temperatur von 0— +2° gehaugen
hatte, war der specilischc Geruch an der Oberfläche

fast verschwunden, zeigte sich aber in gleicher Stärke-

wie früher an frischen Schnittflächen.

Betreffs der Aetiologie dieses Falles stellte Goltz
folgende Betrachtungen an:

Es ist eine bekannte Thatsachc, dass verschiedene

Thier« in ihrem Körper Stoffwechselproducte ablagern,

die das Fleisch für die meisten Menschen ungeniessbir

machen. Von den Schlachtthieren kommen besonders

die uncastrirten Ziegenbocke und die Eber in Betracht,

während bei Schafböcken ein unangenehmer Geruch des

Fleisches im ausgeschlachteten Zustande nie beobachtet

wurde. Fleisch von bis kurze Zeit vor der Schlachtung
zum Springen benutzter Ziegenböcke hatte meist nur
einen mässig unangenehmen Geruch, der sich verlor,

wenn dasselbe 8—14 Tage au frischer Luft gehangen
hatte. Fleisch von zur Zucht verwandter Eber verhält

sich wie das der Spitzeber. Nach Goltz 's Erfahrungen
besitzt das Fleisch von 80 pCt. der Spitzeber keinen
abnormen Geruch oder Geschmack (ein Procenksatz, der

sich mit den Beobachtungen des Ref. nicht deckt).

Ueber die Entstehung des speeifischen Thiergeruehs

herrscht in mancher Beziehung Unklarheit Viele Säu-
ger, wie Moschusthier, Zibethkatze, Biber, Dachs, be-
sitzen in der Haut und deren Adnexen Drüsen, die be-
sonders stark riechende Secrete absondern und meist

in der Nähe der Geschlechtsorgane liegen. Bei unseren
Hausthieren sind jedoch besondere drüsige prgane zur
Erzeugung specitischer Riechstoffe nicht vorhanden, wir
müssen deshalb annehmen, dass dieselben ein Produet
der Hautdrüsen und besonders der Talgdrüsen sind.

Das von den Drüsen erzeugte Produet kann von den
dieselben umspülenden Lymphgefässen zum Theil auf-

genommen werden und im Körper eirculiren. Hierdurch

erklärt sich, dass die übrigen Körpcrausscheidungcu.

Harn. Koth, Galle. Samen, sowie die einzelnen Organe
und Muskeln, denselben speeifischen Thiergeruch an-
nehmen können. Da Gase durch die Haut zu diffun-

diren im Stande sind, so können sehr gut sich auf der
Haut befindende Riechstoffe vom Körper aufgenommen
werden.

Sicher steht die Production riechender Stoffe mit
der Geschlechtsthätigkeit der männlichen Thiere in Zu-
sammenhang, denn wir linden sie nie bei Castraten.

jugendlichen und weiblichen Thieren. Hierher gehört

auch die Thatsachc, dass das Fleisch gewisser Thiere

nur während der Paarungszeit einen unangenehmen Ge-
schmack und Geruch besitzt. Auch die Nahrung der

Thiere hat Einfluss auf den speeifischen Geruch der-

selben, so riechen mit Fleisch gefütterte Hunde viel

unangenehmer als solche, die vegetabilische Nahrung
erhalten.
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Goltz kommt zu dem Schlüsse, dass der stärkere

'.hierische Geruch abhängig ist von der sexuellen Tä-
tigkeit und von der Art der Ernährung. In Anwendung

dieser Erfahrung auf den Eingangs erwähnten Kall lührt

Goltz etwa folgendes an:

Bei dem kräftigen 4jährigen Bullen, der etwa

2 Jahre lang regelmässig dem Deckgeschäft obgelegen

hatte, wurde 2 Monate vor der Schlachtung die ge-

sehW-ehtliehe Thätigkeit mit einem Male unterbrochen.

In Folge der Mast wurden nicht allein seine übrigen

körperliehen Functionen, sondern auch die Sarnetibildung

gunstig beeinflusst, wodurch rüekw'rkend auch der spe-

eitisehe Riechstoff in höherem Maasse zur Absonderung
gelangte. Nun wird auch während der Mast die Haut-

thätigkeit gesteigert, was ebenfalls dazu beitragen wird,

die Riechstoffbildung und -Anhäufung im Körper zu

begünstigen. Natürlich ist die Intensität dieser Vor-

gänge individuell äusserst verschieden, wodurch es sich

erklärt, dass ein L'ebcrgaug der Riechstoffe auf «las

Fleisch bei Bullen so äusserst selten vorkommt. Kommt
es aber bei der Mast der Bullen zu reichlichem Fett-

ansatz, so ist hierdurch, wie in Folge di r dauernden

Enthaltung vom Begattungsactc, eine geringere Sanien-

sccrctioii und ein Rückgang der consensuellen Froduc
tiou der Hautdrüsen zu erwarten. Bei solchen Thieren

wird denn jedenfalls der specitUche Bullengeruch nicht

auffällig wahrnehmbar sein.

Bei Ausübung der Fleischbeschau dürfte es sich

empfehlen, mehr auf den Geruch des Bullenfleisches zu

achten. Vielleicht wird die Casuistik der Geruchs-

abnonnitäten des Fleisches dann bald manche Bereiche-

rung erfahren.

Schwarz (SIO) berichtet von einem Schweine, wel-

ches starke Verätzungen der Schenkel zeigte und beim

Ausschlachten einen auffallenden Phenolgcruch ver-

breitete.

Nach 24 Stunden hatte die ganze Körperoberfläche

des Schweities eine leicht fleckige, blau-bräunliche Fär-

bung bekommen. Die Musculatur roch und schmeckte
nach Phenol. Ueber die Entstehung der Veränderungen

war nichts in Erfahrung zu bringen.

Abnormer Chemismus des Fleische* kranker

Thiere. Bereits vor einigen Jahren hatte W. Eber (4)

im XIX. Bande des Archivs für Thierheilkunde nach-

gewiesen, dass
#
altes, nicht faulendes Fleisch der Rinder

Schwefelwasserstoff enthält bezw. Bleipapier

schwärzt und dabei zugleich betont, dass H2S kein

Kiiulnissproduct sei, auch schon deswegen nicht, weil

die Flächenfäulniss frei von H;S verläuft.

Nachdem nun Petri und Maassen (Arb. a. d.

Kaiserl. Gesundheitsamte Bd. VIII} nachgewiesen hatten,

dass auch pathogeue Bacterieo (Rothlauf-, Rotzbaeillen

u. a.) II;S oft in grossen Mengen bilden und dass diese

ILS-Abscheidung selbst im lebenden iuticirteu Körper

nachgewiesen werden kann, war es naheliegend, zu ver-

suchen, diese H 2S-Verbindungen bei geschlachteten

Thieren nachzuweisen, um dadurch vielleicht das Fleisch

kranker oder nothgesehlaehteter Thiere von demjenigen

gesunder Schlachtstücke unterscheiden zu können. Die

bei den Untersuchungen Eber 's in Betracht kommen-

den H 2S-Verbindungcn sind solche, welche H 2
S oder

auf Bleipapier ähnlich reagirende Körper in Folge ver-

schiedener Einflüsse abzuspalten vermögen. Es gehören

also hierher auch die Mercaptane, über deren Wesen

Rubner und Niemann so ausgezeichnete Unter-

suchungen angestellt haben.

Das von Eber angewandte und von ihm empfoh-

lene Untersuchungsverfahren ist folgendes:

Circa 10—25 g Substanz werden mit einer Scheere

grob zerschnitten und in ein Erlenmeyer-Kölbchen von
ca. 10t) g Inhalt gethan. Hierauf erfolgt Zusatz von
verdünnter Schwefelsäure 1 : 10 und Verschluss durch
einen Wattepfropfen, mit welchem ein zur Hälfte mit

10 p('t. Bleinitrat getränkter Papierstreifen eingeklemmt
wird. Die Reaction ist nach G Stunden beendigt. Eine

Erwärmung findet nicht statt. Bei Gegenwart von H 2S

färbt sich das Bleinitratpapier braun bis schwarz und
zwar ist der untere Rand des Streifens am intensivsten

gefärbt.

Dabei ist zu beachten, dass immer die intensivste

Färbung des Streifens als Bestimmungsmerkmal benutzt
wird, selbst wenn es sich nur um einen schmalen, ge-

färbten Saum handelt, dass man nur bei Tagesbeleuch-

tung einwandsfrei vergleichen kann, und dass ein Bogen
weissen Papieres als Unterlage der Proben die Prüfung
ausserordentlich erleichtert.

Letztere hat sich auf ein Vergleichen des gefärbten

Bleipapiers mit der der Arbeit beigegebenen Stheiligcn

Scala zu erstrecken.

Die Bestimmung soll erst frühestens 1

2 Stunde
nach dem Herausnehmen aus dem Kölbehen geschehen,

damit die noch an dem Papier haftende Feuchtigkeit

verdunsten kann. Die Differenz zwischen frischen und
trockenen Streifen schwankt bei schwachen Färbungen
um 2—3 Grade.

Mit diesem Verfahren wurden die verschiedensten

Theile des thierischen Körpers auf ihren Gehalt an

Schwefelwasserstoff abspaltenden Verbindungen unter-

sucht. Dabei ergab sich, dass bei gesunden Thieren

die Musculatur vou Rindern, Pferden, Kälbern, Schwei-

nen, Schafen stets H,S in verhältnissmässig grossen

Mengen abspaltet bei Zusatz von verdünnter Schwefel-

säure. — Ausserordentlich lebhaft war die Abspaltung

in den Nieren; ä\ich die Milz entwickelte viel H.S. —
Aus Fett war nur vereinzelt Schwefelwasserstoff erhalten

worden. — Nicht reagirten die ileo-lumbalen Lymph-

drüsen gesunder Rinder, dagegen gab dasselbe Organ

nothgesehlaehteter Thiere meist H,S. Die übrigen Or-

gane nothgesehlaehteter oder gestorbener Thiere ent-

wickelten gewaltige Mengen Schwefelwasserstoff.

Besonders wichtig und interessant war der Umstand,

dass die nicht local veränderten Ileo-Lumbal-Drüsen

tuberculöser Rinder deutlich nachweisbare Mengen

Schwefelwasserstoff entwickelten. Damit erschloss sich

die Aussicht, dass vielleicht diese neue Eber'sche Me-

thode geeignet sei. die chemische Diagnose des Fleisches

tuberculöser Thiere zu ermöglichen, falls Nothschlach-

tung ausgeschlossen werden konnte. Die daraufhin an-

gestellten Versuche bei Rindern haben zu folgenden Er-

gebnissen, welche in den berechneten Durchschnitts-

zahlen der ermittelten Scalenwerthe zum Ausdruek

kommen, geführt.

A. Versuche mit Muskelsubstanz.

1. Von gesunden Thieren 6 Proben mit einer Dureh-
schnittsreaction vou 3.5.

2. Von Rindein mit allgemeiner Tuberculosc 20
Proben mit 4,6 Durchschnittsreaction.

8. Von nothgeschlachteten Rindern (Knochenbrüche
mit lebhaften Fleischveränderungen) 'J Proben

mit 5.0 Durchschnittsreaction.
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B. Nieren.

Die Versuche mit Nierensubstanz sind nicht ganz
rein; jedoch geht aus ihnen wenigstens hervor, dass die

Reactionsgrösse der Nieren (5,9—6,8) bedeutend grösser

ist, als die der Musculatur.

C. Ileolumbal-Drüsen.

1. Von 260 Proben gesunder Rinder fielen 230
negativ aus, d. h. die Streifen bräunten sich

nicht im Geringsten. Nur bei 30 Proben ergab

sich eine Durchschnittsreaction vou 0.2. wobei
allerdings ZU bedenken ist, dass die Drüsen in

einer Reihe von Fällen nicht ganz frisch unter«

sucht werden konnten, so dass beginnende Zer-

setzungen nicht ausgeschlossen sind.

2. Aus 44 Proben von Rindern mit localisirter Tu-
berculose ergab sich eine Durchschnittsreaction

von 1,6.

8. Aus 36 Proben von Rindern mit allgemeiner

Tubcrculose ergab sich eine Durchschnittsreac-

tion von 2,7.

4. 5 Proben nothgeschlachteter Rinder lieferten 3,2

Durchschnittsreaction.

Auf Grund dieser Ergebnisse meint Eber, dass,

wenn ein Rind unter gewöhnlichen Verhältnissen mit

gutem A llgeineinbefinden der Schlachtbank zugeführt

wurde und seine ilcolumbalcn Lymphdrüsen mit

Schwefelsäure Blcipapier bräunen, auf das Vorhanden-

sein localisirter oder allgemeiner Tubereulose geschlossen

werden kann, ohne dass wir zu dieser Diagnose der

Besichtigung der Eingeweide bedürfen. Die unbekannte

Schwefclverbindung wird anscheinend durch den Para-

sitismus der Tubcrkelbacillen erzeugt.

t'm einigen Aufschluss über das etwaige Verhalten

der Lymphdrüsen gut genährter Rinder zu schaffen,

welche wegen anderer Ursachen als Knocheubrüche mit

lebhaften Fleischveränderungen nothgeschlachtet wurden,

hat Eber Eiter, Echinokokkeniuhalt, Aktinomycesherde
auf ihren H 2S-Gehalt untersucht, jedoch würden, wie E.

selbst betont, bei Rindern mit dergleichen erheblichen

krankhaften Veränderungen auch die Ileolumbal-Drüsen

geprüft werden müssen.

Noch sei erwähnt, dass Eber durch einfaches Er-

hitzen im Wasserbade im Reagenzglase aus Musculatur,

Nieren und Lymphdrüsen unserer Schlachtthierc viel

B2S abspalten konnte, ein Ergebniss. welches mit den

diesbezüglichen Angaben Nie mann ' s nicht im Ein-

klänge steht. Dieses Verfahren liefert aber bei gesun-

den, nothgeschlachteten oder tubereulösen Rindern

nahezu übereinstimmende Reactionswerthe, so dass es

zu diagnostischen Zwecken nicht verwerthbar ist.

Die zweite vorliegende Veröffentlichung Eber's (5)

bildet eine Ergänzung der vorgenannten Arbeit mit

vielen technischen Einzelheiten, welche für die einwands-

freie Ausführung der Reactionen von der grössten Be-

deutung sind, sich aber auszugsweise nicht wiedergeben

lassen. Es müssen deshalb Diejenigen, welche thierische

Theile nach dem Eber'schen Verfahren untersuchen

wollen, auf das Original der neuen Arbeit verwiesen

werden. Hier mag nur die neuere Beobachtung Eber's

Hervorhebung finden, dass das Licht von grossem Ein-

fluss auf das als Reagenz dienende Bleipapier ist und

nach Befinden das Gelingen der Reaction vollständig

vereiteln kann.

Am Schlüsse seiner Arbeit hebt Eber noch be-

sonders hervor, dass er seine in der ersten Arbeit ge-

äusserten Schlüsse über die praktische Durchführung

der ßleinitratprobc beim Tuberculo.severdacbt auf Grund

seiner jetzigen Erfahrungen so lange zurückzieht, bis

eine Nachprüfung der Verhältnisse unter Berücksichti-

gung aller von ihm angegebenen Cautelen, insbeson-

dere unter Ausschluss des Lichtes und der Zugluft er-

folgt ist.

Beide Publicationen Eber's sollen die Thierärzte,

welche Fleischbeschau ausüben, nur anregen, den Werth
der neuen Probe für die Diagnose bestimmter Erkran-
kungen, vor Allem der Nothschlachtungen überhaupt,
zu prüfen. Die Skeletmusculatur und die Lymphdrüsen
sind dabei in ihrem Verhalten unmittelbar nach der
Schlachtung und einige Stunden oder Tage später be-
sonders zu untersuchen.

Auch manche postmortale Veränderungen in ani-

malischen Nahrungsmitteln dürften sich vielleicht ihrer

Art und dem Grade nach durch eine vergleichende

Schwefelwasserstoß-Bestimmung erkennen lassen. Be-
sonders aber sind es die Lakeobjecte. Conserven. Fische,

Wild und Geflügel, welche eine Beachtung nach der
angegebenen Richtung hin verdienen. .

Fleisch gehetzter Thiere. V i 1 1 ai n (36; beschreibt

auf Grund vieler Beobachtungen die Erscheinungen,

wfli-hc dns Fleisch abgehetzter Thierc zeigt. Die wich-

tigsten Veränderungen dürfteu folgende sein.

Das Fleisch überhetzter Thiere hat einen wider-

lichen, säuerlichen, öfter sogar einen ätherartigen Ge-

ruch und zeigt eine braun- oder dunkelrothe, vielfach

sogar schwärzliche Färbung. Die Fasern sind ferner

ganz trocken, sodass beim Einschneiden keine Spur von

Muskelsaft abfliesst und sich das ganze Fleisch wie

Gummi schneidet und fest an der Messerklinge und

den Fingern klebt. Die spongiösc Knochensubstanz

solcher Thiere hat eine dunkle Farbe, das Knochen-

mark ist haemorrbagisch. die Lymphdrüsen sind injicirt

und ist nicht selten das Fett, besonders in der Nähe

der Nieren, röthlich verfärbt. Es kommt ausserdem

nicht selten zu Blutungen in die Musculatur. zu Zer-

reissungen von Muskelfasern, namentlich am Bals, der

Schulter und den Rippen u. s. w.

Ganz ähnliche Erscheinungen zeigen Thiere, welche
eine lange Reise auf dem Schiffe oder der Eisenbahn
zurückgelegt haben. Auch bei ihnen ist das Fleisch

duukler, trockuer und verdirbt leichter, giebt eine übel-

riechende Fleischbrühe und harte, zähe, unschmackhafte
Braten, es geht auch leicht in Fäulniss über und kann
deshalb eher Unwohlsein und leichte Intoiicationen

verursachen : solches Fleisch soll ausserdem 10 mal mehr
Creatin, als normal, zeigen, sodass es, wenn die Sym-
ptome des Abghetztseins erheblich sind, zu verwerfen

ist — Ruhe und Erholung vor dem Schlachten besei-

tigen in der Regel bald wieder die beschriebenen Ver-

änderungen.

Fleiseh träehtiger Thiere. Die Ansichten der

ausländischen Sachverständigen über das Fleisch boeb-

trächtiger Thiere (23) gehen sehr auseinander.

Baillet in Bordeaux hält das Fleisch von 5 bis

8 .lahre alten Kühen, die im 3.-7. Monate trächtig

sind, qualitativ so gut, wie das von Ochsen. — Ven-
tura de Pena y Valle in Madrid möchte aus wirt-
schaftlichen Gründen die Schlachtung trächtiger Thiere
verboten wissen. — Prieto in Mailand, Vallado und
To Ii in Turin halten das Fleisch trächtiger Thiere für

wenig nahrhaft und ungesund.

Fleiwh-ConserviniBg. Kionka (17) gelangt auf

Grund seiner Feststellungen zu der Ansicht, dass die
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Anwendung der sc hwefligsaure n Salze als Fleisch-

conservirungsmittel mit Rücksicht auf ihre

(iesundheitsschädlichkeit gänzlich verboten

werden müsse.

Er rügt das Vergehen des Chemikers Bischoff,
wrlcher Gutachten dahin abgegeben hat, dass fragliche

Präservesalzc in einer Menge von 12 g auf 5 kg Fleisch

nicht gesundheitsschädlich seien. — Beiläufig weist K.

;iuch daraufhin, dass die keimtödtonde oder entwick-

lungshemmende Wirkung der Fräservesalze noch gar

nicht erwiesen ist, und dass die Salze, namentlich bei

schwächlichen Individuen und bei Verwendung grösserer

Mengen als in der Gebrauchsanweisung angegeben,

schädlich wirken werden.

Nachstehender Beitrag zur funsenirniigsniiltel

frage (38) besitzt ein weiteres Interesse.

In letzter Zeit sind zahlreiche Verurteilungen
Kidner Metzgermeister erfolgt, weil diese Conservesalz

(schwefligsaures Natron) zu gehacktem Fleische zuge-

setzt hatten. Die Sachverständigen: Kreisphysikus

Dr. Longard und Chemiker Kryll vertraten bisher

die Ansicht, dass jeder Zusatz des gedachten Salzes

gesundheitsschädlich, ja giftig sei. Höchst interessant

gestaltete sich nun am 10. Juli eine Gerichtsverhandlung

vor der Strafkammer gegen einen Kölner Metzgermeister.

d'T ebenfalls gehacktes Fleisch mit Conservesalz prä-

parirt hatte. Als Sachverständige von Seiten der Vcr-

theidigung waren die Kidner A erste Hart köpf und
Balm und die vereideten Chemiker Dr. Scholz und

Dr. Herzfeld geladen. Leber die Wirkung des

schwefligsauren Natrons im menschlichen Organismus
linden sich in der faebwissenschaftlichen Literatur nur

unsichere Angaben. Scholz hat durch Untersuchungen

auf diesem Gebiete eine gewisse Klarheit geschaffen.

Der Genannte präparirte an verschiedenen Tagen ge-

hacktes Fleisch mit einem Zusatz von 0,2. 0,4, 0.6 und

0,8 pCt schwefligsaurem Natron, stellte mit so präpa-

rirtem Fleische an sich und noch zwei Personen (und

an einer Katze) Nährversuche an und übergab ferner

dem Dr. Hart köpf und Dr. Bahn ebenso präparirtes

Fleisch. Die sämmtlich Genannten nahmen durch einen

Zeitraum von vier Tagen folgende Mengen von schwef-

ligsaurem Natron in 24 Stunden zu sich: Erster Tag
0.5 g. zweiter Tag 1,83 g. dritter Tag 2 g, vierter Tag
2.6 g, ohne im geringsten nachtheilige Folgen hinsicht-

lich des Geschmackes oder der Wirkung im Körper zu

verspüren. Dr. Hartkopf iührte insbesondere aus,

dass selbst bei einem zweijährigen Kinde, dem er von

dem so präparirten Fleische gegeben habe, sich keinerlei

Symptome gezeigt hätten. Der Genannte, sowie Dr. Bahn
nahmen selbst einmalige Dosen von 2.5 g des reinen

Salzes zu sich und konnten auch dabei nicht die ge-

ringsten nachtheiligen Folgen oder Störungen im Orga-

nismus bemerket!. Ebenso rührten die beiden Aerzte

auch aus, dass sie bei 20 theilweise kranken Personen,

denen sie fortgesetzt dos Salz in bestimmten Mengen
verabfolgten, keinerlei nachtheilige Folgen feststellen

konnten. Dr. Scholz hatte ferner seinen Ge-

h ü Ifen 5 g verabfolgt und selbst bei dieser Dosis

hatten sich keine Störungen gezeigt. K ry 1 1 hat be-

hauptet, dass schwefligsaures Natron ein ähnliches

Färbemittel wie Fuchsin sei Dr. Scholz trat dem
entgegen, verdorbenes Fleisch, das sich durch gräulich-

blaue Farbe characterisire, lasse sich nicht mehr durch

schwefligsaures Natron roth herstellen, wohl aber z. B.

durch Fuchsin oder durch einen anderen ähnlichen organi-

schen Farbstoff. Auch nach dieser Seite sind von den

geladenen Sachverständigen der Vcrtheidigung Versuche

angestellt worden. Scholz versetzte gewisse Heugen
von gehacktem Fleisch mit 0,1. 0,2. 0.3, 0,4. 0,6, 0.8

und 1 pCt. schwefligsaurem Natron, übergab auch dies-

mal dem Hartkopf und Bahn gleiche Mengen, und
es ergab sich, dass unpräparirtes Fleisch, sowie solches

mitO.lpCt. vermischtes schon nach 24 Stunden bei

einer Temperatur von 20" C. verdorben war und die

Naturfarbe verloren hatte. Fleisch mit 0,2 pCt. Zusatz

war nach 36 Stunden schon gar nicht mehr genussfähig

und nach eiuer Zeitdauer von 48—88 Stunden hatten

sich bei den anderen Proben nicht nur Veränderungen
der Farbe, sondern durchweg theilweise Maden und
starke Schimmelbildung bei stinkendem Geruch er-

geben. Hierbei führte Scholz an, dass Fleisch, das

noch nicht dem directen Sonnenlichte ausgesetzt war,

noch roth oder röthlich erschien. Schwefligsaures

Natron conservire daher nur für einen verhältnissmässig

kurzen Zeitraum jedenfalls den Blutfarbstoff.

Bezüglich der Behauptung, dass der Eisschrank

das beste Conservirungsmittel für gehacktes Fleisch sei.

wurden ebenfalls Versuche augestellt. Letzteres zeigte

bei 8,5° C. im Schranke schon nach 24 Stunden sauren

Geruch und war nach 48 Stunden verdorben.

Der Metzger wurde freigesprochen, da das Gericht

annahm, dass er im guten Glauben gehandelt habe.

Das (iericht erklärte, ein Zusatz von 0,2 pCt. sei ob-

jeetiv als Grenze festzuhalten.

Zum Nachweis der Salicy Isäure 21 a) wird die

Ausschüttelung mit Petroleumäther und L'ebergicssen

des Verdampfung*- Rückstandes mit Eisenehloridlösung

empfohlen, wobei Violettfärbung eintritt.

Zum Nachweis von Borsäure oder von borsauren
Salzen dient die bekannte Grünfärbung der Bunsen-
flamme resp. Weingeistflammc durch die Dämpfe beim
Eindampfen der eingedickten und mit rauchender Salz-

säure angesäuerten Untersuehungsobjeetc.
Beide Untersuchungs methoden geben auch in Laien -

häudeu zuverlässliche Proben für die Anwesenheit bei-

der Körper.

A m thor (1) fand in amerikanischem Trock en-

pökellleisch, dessen Einfuhr nach Deutschland be-

reits einen sehr bedeutenden Umfang angenommen hat.

neben 70,37 pCt. Wasser 7,61 pCt. Mineralstoffe, welche

zu 68,5 pCt. aus Kochsalz und zu 19,5 pCt. aus Borax
bestanden. A. bemerkt, dass, abgesehen davon, dass

die grosse Boraxmenge selbst bei 18 stündigem Aus-

wässern nicht völlig entfernt werden könne, auch die

Gefahr bestehe, dass das Fleisch von nicht gesunden

Thieren abstamme.

Die Verwendung des Deutschen Fleisch-
wassers von Kube und Hultzsch in Dresden ist in

Oesterreich verboten worden.

Im Reg.-Bez. Minden wurde vor der Venren-
Wendung chemischer Fleischconservirungs-
mittel gewarnt. Die damit versetzten Waaren werden
als „verfälscht* im Sinne des N. M. G. augeschen.

Pferd ehVischiiachw eis. Bujard (3a) hat nach

dem Mayrhofer'schen Verfahren (Forschungsbericht

181(6. Ml. S. 141) Pferdefleisch und daraus herge-

stellte Waaren, sowie Kalb- und Schweinefleisch auf

Glycogen untersucht. Die gewonnenen Ergebnisse,

welche mit den Nie belachen Analysen (Zeitschr. für

Fleisch- u. Milchhyg. 1891. S. 185) eine beachtens-

werthe Uebereinstimmung zeigen, sind tabellarisch zu-

sammengestellt.

Des weiteren hat Bujard eine Reihe von Fleisch-

waaren auf ihren Wasser- und Glreogengebs.lt unter-

sucht mit folgenden Ergebnissen:
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Der Glycogengehalt des Fleisches unserer gewöhn-

lichen Schlachtthiere gegenüber dem des Pferdefleisches

ist nach Vorstehendem und den Arbeiten anderer l'n-

tersueher in der Hegel geringer als im Pferdefleisch.

Die Zahlen zeigen aber auch, dass nur bei hohen Zahlen

aus dem gefundenen Glycogeu mit absoluter Sicherheit

auf Pferdefleisch geschlossen werden kann, während bei

niedrigen Glycogenmengen, besonders wenn es sich um
Mischungen mit anderem Fleisch handelt, das ürtheil

schwankend werden kann.

Nach kurzer Besprechung der bisher bekannten

Verfahren zum Nachweis von Pferdefleisch beschreibt

Nussberger (25) seine eigene. Methode, welche die

Jodzahl des Pferdefettes uud das optische Verhalten

desselben, d. h. dessen Brechungsexponenten verwerthet.

Hierbei lässt der Verf. auffälligerwcise die Arbeiten von

Hasterlik unerwähnt, welcher schon im Jahre 1893

das Ergebniss seiner Untersuchungen über die Jodzahl

des. Pferdelettes zur Erkennung von Pferdefleisch ver-

öffentlichte.

Nussberger fand bei den verschiedenen Pferde-

fettarten folgende Werthe für die Hühl' sehe Jodzahl:

Minimum: Maximum: Mittel:

Kammfett 80 94 86
Nierenfett 81 84 82,3

Speck 80 90 85,5

Pferdefett 80 94 84.6

Die Jodzahl von Rindsfett beträgt 85—44, von

Schweinefett 59—68. Hasterlik hatte für das Pferde-

fett, wobei von ihm insbesondere das iutermusculäre

Fett, dem für Bestimmungen in der Praxis ein ganz

besonderer Werth zukommt, berücksichtigt worden war.

«ine Jodzahl von 74 -83 gefunden und H. hält das
Vorhandensein von Pferdefleisch für erwiesen, sobald
die gefundene Jodzahl SO erreicht oder übersteigt.

Neu ist nun die von Nussberger vorgenommene

Feststellung des Brechungsexponenten des Pferdefettes

vermittelst des Zeiss 'sehen Kefractometers. Durch
vielfache Bestimmungen der Hefractionszahl bei 40" C.
fand Nussberger lür das Pferdefett folgende Werthe:

Minimum: Maximum: Mittel:

Kammfett 52,5 55,2 54,1

Nicrenlett 51,5 54,2 53,1

Speck 52.2 55 5V
Pferdefett 51,5 55,2 53,5

Die Kefractionszahl für Rindertalg hat N. nie über
49 gefunden: bei Schweinefett dürfte 51,9 die obere
Grenze sein.

Zu den refractometrischen Untersuchungen ist ent-
weder das der verdächtigen Waare anhaftende Fett zu
verwenden oder, wenn solches nicht vorhanden ist, das
aus dem mageren Fleisch durch Extractiou gewonnene.
Zu letzterem Zwecke wird das Fleisch fein zerbackt,

bei 100° getrocknet und mit Aether oder l'etrol-

äther behandelt. Die Losung ist dann im Wasser-
trockenschranke einzudunsteu , das zurückgebliebene

Fett durch Watte zu liltriren, worauf es zur Unter-
suchung im Refractometer fertig ist. Für dieses extr.i-

hirte Fett fand N. bei Rindfleisch und Pferdefleisch für
die Jodzahl und die Hefractionszahl folgende Werthe:

Jod zahl: Rindfleisch Pferdefleisch

Minimum 50 65
Maximum 58
Mittel aus 15 Versuchen 51 71,9

Hefractionszahl:

Minimum. ..... 48 59.8
Maximum 50,5 55.2

Mittel aus 15 Versuchen 49,7 56,3

Die Jodzahl des aus dem mageren Fleische « xtr.i-

birtea Fettes ist somit bei Rindfleisch hoher und bei

Pferdefleisch tiefer als diejenige von direct voihandenem

Fette. Die von Nussberger gefundene Jodzahl des

extrahirten Pferdefettes weicht erheblich ab von der

von Hasterlik gefundeneu, welche oben mitgetheilt

winde.

Auch die Refractionszahl der extrahirten Fette

stimmt nicht mit derjenigen des unmittelbar unter

suchten Fettes überein, was N. darauf zurückführt, dass

in das Extractionsmittel ausser Fett vielleicht noch

andere Substanzen übergehen.

Wenn Nussberger meint, dass auf Grund der

von ihm gewonnenen Zahlen es möglich ist, durch Be-

stimmung der Refractions- und Jodzahl Pferdefleisch zu

erkennen, so vermögen wir uns dieser Meinung nicht

früher anzuschliessen als durch weitere Untersuchungen

die auffallende Differenz zwischen den Werthen der

Nussberger'schen und der Hasterlik'schen Jodzahl

für Pferdefett aufgeklärt worden ist.

Nach einer kritischen Besprechung der bisher ge-

übten Methoden zum Nachweis von Pferde-

fleisch schildert Bremer (2a) ein von ihm ange-

wandtes Verfahren, welches auf die Bestimmung der

Jodzahl des aus den verdächtigen Fleischwaaren ge-

wonnenen Fettes und derjenigen der flüssigen Fett-

säuren des letzteren beruht. Die Jodzahl des Fettes

in Wurstwaareii giebt zwar an und für sich aus nahe-

liegenden Gründen keinen sicheren Nachweis von

Pferdefleisch, jedoch scheint sie in vielen Fällen Aus-

schluss zu geben, wenn das Fett nach der Methode

B.'s isolirt wird. Das Verfahren B/s, welches im Ori-

ginal nachzulesen ist, lieferte folgende Ergebnisse:
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I. Pferdefleischdtekgeselchta

II.

III.

ohne Speckzusatz

Pferdefleischdickgeseich to

mit ca. 6 pCt. Speck . .

Pferdcfleisch-Ccrvelat mit

ca. 22 pCt, Speck, stark

geräuchert

Pferdcfleisch-Ccrvelat mit

ca. 25 pCt. Speck . . .

Gewöhnliche Dickgeselchte
mit etwas Speck . . .

VI. Thüringer Cervelatwurst

mit ca. 65 pCt. Schweinefett

VII. I und V zu gleichen Ge-

wicht.sthcilen gemischt

VIII. IV und VI zu gleichen Ge-

wichtstheilen gemischt

IV.

V.

Judzahl

des intra-

musculär.

Fettes.

.ludzahl

der flüssi-

gen Fett-

säuren.

75. S

74.0

53,7

74,1

57,fi

(14,3

66,4

f.5.2

108,1

104,1

92,4

102,1

94,2

95,8

103,1

99.5

Vollkommen sicher ist die Methode, wie B. selbst

zugiebt, jedoch nicht. Denn beispielsweise erhielt er

aus einer luftgetrockneten Pferdeeervelatwurst ein stark

dunkel gefärbtes Fett von theerartiger Beschaffenheit,

welches eine Jodzahl von nur 59,69 hatte, während die

daraus hergestellten flüssigen Fettsäuren eine solche

von 93.37 aufwiesen.

B. meint aber, dass sich die bisher bekannten
Methoden des Pferdefleischnachweises gegenseitig er-

gänzen könnten und würde neben dem Nachweis des

Glycogcns nach Hiebe 1 die Feststellung des .lod-

absorbirungsvermögens des intramusculären Fettes und
besonders dessen flüssiger Fettsäuren die Sicherheit des

Gutachtens erhöhen.

Ist ein Fleischpräparat stark rotbbraun gefärbt

oder giebt es einen stark rothbraun gefärbten Petrol-

ätherauszug, lässt sich Glycogen darin nachweisen und

steigt das Jodabsorptionsvermögen des Fettes über 65,

das der flüssigen Fettsäuren über 95, so dürfte

die Anwesenheit von Pferdefleisch mit aller Sicherheit

nachgewiesen sein. Bei Dauer- und Siedewürsten dürfte

bei Abwesenheit von Glycogen die Jodzahl der flüssigen

Fettsäuren, sofern diese 95 beträchtlich übersteigt, auch

allein ausschlaggebend sein.

Benrtheilnng von Krabben. Raebiger (27a)

giebt einen schätzenswerthen Beitrag zur marktpolizei-

lieben Beurtheilung der Krabben. Als solche werden

aus der Familie der Carididae, Garueeleu, besonders

auf den Markt gebracht die Nordsee- und die Ostsee-

krabbe.

Die Nordseekrabbe, Cranyon vulgaris, gem.

Garneele, besitzt lebend eine grünlich graue Farbe, die

( hitindecke ist mit braunen Punkten übersät, die be-

sonders am Hinterleib deutlich hervortreten. Beim
Kochen wird sie nicht roth. Nur das im Abdomen
vorhandene Fleisch, der Schwanz, ist geniessbar. Nach
wenigen Tagen wird die Krabbe schmierig', weich und
fault; das Abdomen streckt sich, fällt leicht vom
Bruststück ab ur.d das Fleisch la-st sieh schwer hcraus-

zieheu.

Die „Krabbe der Ostsefischer*. Palaemon

squillfl Linne, Crevctte oder Garneele, sieht lebend

weisslieh grau aus und besitzt rnlbc oder hellbraune

Punkte. Beim Kochen wird sie roth, weiss oder gelb*

roth. Ihr Fleisch ist wohlschmeckender als das der

Nordseckrabbe und der röthliche körnige Inhalt des

( ephalothorax gilt als besondere Delicatesse. Ihr Preis

ist 4 bis 5 mal so hoch, als der der Nordseekrabbe.

Wegen dieses hohen Preises und des geringen Fang-

ertrages pflegt man Nordseekrabben mit Anilin-
farbe roth zu färben und als Ostseekrabben
feil zu halten. Zum Zwecke der Färbung müssen
die Krabben in der Farbflüssigkeit gekocht werden,

wodurch sie an Salzgehalt verlieren und das Abdomen
z. Th. abbricht.

Das nach § 10 des N.-M.-G. strafbare Färben der

Nordseekrabcu zum Zwecke des Verkaufs als Ostsec-

krabben ist durch Kochen der Krabben in Alkohol zu

erkennen. Letzterer färbt sich trübe, rosaroth, während
die durch Kochen in reinem Wasser roth gewordenen
Krabben dem Alkohol eine klare, weingelbe Färbung
verleihen. Ausserdem bewahren die Ostseekrabben im

trockenen Zustande eine glatte Oberfläche, während die

Nordseekrabben infolge ihres grösseren Gehaltes au

Kalksalzen rauh aussehen. Schliesslich sind natürlich

die zoologischen Eigenthümliehkeiten der beiden Krabben
zur Feststellung der Art zu benutzen und diese sind

von R. in einer Tabelle recht übersichtlich zusammen-
gestellt.

Fleischvergiftungen. Vorkommen. In Daher
erkrankten nach dem Genuss des Fleisches einer wegen

Durchfalls nothgeschlachteten Kuh 33 Personen, zum

Theil schwer. 'Zeitsebr. f. Fleisch- und Milchhygiene.

MI. S. 19.)

In Mutzschcn (Kg. Sachsen) und Umgebung er-

krankten 90 Personen nach dem Genüsse des Fleisches

einer Kuh, welche ein Fleischer für ein paar Thaler

gekauft hatte. Leber die Krankheit, an welcher die

Kuh gelitten hatte, ist nichts bekannt geworden.

In B arm b eck und Siersleben erkrankte eine

grosse Anzahl von Personen nach dem Genüsse von

Hackfleisch, das von einer kranken Kuh abstammte.

Auch in Neuhaus im Kreise Bunzlau ereigneten

sich Massenerkrankungeu infolge Genusses des Fleisches

einer nothgeschlachteten Kuh.
In Horb und Nordstetten (Württemberg) sind

über 100 Personen nach dem Geuuss von Leberwurst

an Botulismus erkrankt. (Ztsehr. f. Fleisch- u. Milchhyg.

VII. S. 411.)

Aetiologie der FleischVergiftungen. Pouch et

(26) untersuchte verdorbenes Schweinefleisch,

welches in einem kleinen Orte eine Epidemie von

Pseudocholerine hervorgerufen hatte. 49 Personen

waren nach dem Genuss dieses Fleisches au

Krbrechen, fö tider Diarrhoe, Kopfschmerzen, Schwin-

del, Wadenkrämpfen, Fieber und allgemeiner Ab-

geschlagenheit erkrankt: ferner war ein über Ge-

sicht und den ganzen Körper sich erstreckendes

Erythem in den meisten Fällen vorhanden. Die

Dauer der Krankheit, welche nur bei einer Person

tödtlich endete, überstieg nicht zehn Tage. Ein Theil

des Fleisches wurde confiscirt, aber vom toxicologischen

Standpunkte aus daran nichts Besonderes eonstatirt:

erst die baeteriologisebe Untersuchung des Fleisches

ergab in Uebercinstimmung mit den Stühlen der Kran-

ken in Keiuculturen den specifischen Bacillus der

Schweineseuche (Pneunioenteritis).

Günther (II) berichtet von einer Fleischvergiftung

in drei Ortschaften der Provinz Posen, woselbst in den

Plingsttagen de* Jahres 18116 zahlreiche Personen aus

26 27 Familien nach dem Genuss von Schweinefleisch,

Wurst und Blut aus dem Vertrieb eines bestimmten
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Schlächters mit Leibschmerze!), Erbrechen. Durchfall.

grosser Mattigkeit und Schwäche erkrankten.

Ein 47 Jahre alter Knecht starb. Sein Magcuinhalt,

der Magen, die Speiseröhre und der Dünndarm, Stücke
seiner Leber, der Milz, der Nieren, des Herzens, sowie

Blut und Urin der Leiche, ferner Wurst und Fleisch-

proben aus dem Vorrath des Schlächters wurden vom
Verfasser im hygienischen Institute zu Berlin baeterio-

logisch untersucht. Dabei ergab sich als wichtigster

Befund in der Leber und Milz der Leiche die Auwesen-
heit eines bestimmten eigenbeweglichen Kurzstäbcheus,
das vom Verf. mit dem Bacterium enteridis Gärtner
identificirt wurde. In den übrigen untersuchten Fleisch-

und Leichentheilcn konnten die Microorganismen nicht

nachgewiesen werden.

Krüger (19) schildert sehr ausführlich eine

Fleischvergiftungsendemic, welche in Sielkeim
(Ostpr.) im Juni 18% stattfand. Es erkrankten 41 Per-

sonen, darunter 18 Personen schwer. Die ersten Krank-
heitserscheinungen traten auf bei 1 Person einige Stun-
den, bei 81 Personen 1 Tag und bei 9 Personen 2 Tage
nach dem Genüsse des Fleisches, welches allenthalben

zubereitet genossen worden war. Ursache war das
Fleisch von Kälbern, welche jedenfalls an der rothen

Ruhr gelitten hatten. Die ursächlichen Erzeuger der

giftigen Eigenschaften des Fleisches konnten nicht er-

mittelt werden.

Kaensche (14) hat die Aetiologie einer in Breslau

im October 1898 vorgekommeneu, von Herrmann be-

schriebenen Fleischvergiftung genau festgestellt.

Das giftige Fleisch stammte von einer mit Enteritis

behafteten Kuh. In dem Fleische wurden schlanke,

mitunter beinahe coccenähnliche Stäbchen in grosser

Zahl nachgewiesen und letztere fanden sich auch im
Blute und den Organen von Mäusen, welche, mit dem
Fleische gefuttert, in 12—32 Stunden unter den Er-

scheinungen profuser Diarrhoe und Lähmungen des
Hintertheils zu Grunde gegangen waren. Die Stäbchen
färben sich mit Anilinfarben leicht, werden aber bei

Graafscher Färbung entfärbt. Gekochtes Fleisch der
Versuchsthicrc erwies sich bei der Vcrfüüerung eben-
falls als pathogen.

K. meint, dass der „Breslauer Bacillus" identisch

ist mit den von van Ermen gern gfundenen Micro-

organismus und vielleicht auch mit dem Bacillus von

Pools und Dhont; er ist aber verschieden von denen,

welche Gärtner. Karlinski, Fischer, Gaffky-

Paack, Baseuau gefunden haben.

van Ermen gern (7) zieht aus seinen Unter-

suchungen über die Fleischvergiftung in Moorsele

folgende Schlüsse:

Die Fleischvergiftungen stehen mit den Krankheiten
der Thiere in Beziehung, von welchen das schädliche
Fleisch stammt. Die Fäulniss spielt hierbei eine ge-

ringere Rolle. — Besonders giftig erweist sich das

verarbeitete Fleisch der nothgesehlachteten Thiere,

namentlich Würste, Presskopf. Pasteten. Hackfleisch

u. s. w. Hier kommt der grössere Bacteriengehalt der
Eingeweide und des Blutes und die Verarbeitung spe-

citisch veränderter Organe in Betracht. Die Muskeln
enthalten im Allgemeinen wenig Bactcricn. — Alle

bis jetzt gefundenen Krreger von Fleischvergiftungen

(Bac. euteritidis, Bac. v. Poels und Nolen, Gaustad-
bacillus, der Breslauer Bacillus, Bac. bovis morbifieans.

Bac. von Moorsele) gehören nach Verf. zur Gruppe des

Coli-Bacillus und sind lediglieh Varietäten eines und
desselben Microorganismus.

KUhDaU (21) theilt die Versuchsergebnisse von

v. Poels und Dhont mit einem bei der in Rotterdam

1892 vorgekommenen Fleischvergiftung entdeckten Ba-

cillus mit. Letzterer ist als Ursache der Fleischver-

giftung anzusehen ; doch scheint seine Virulenz für das

Rind mehr auf toxischen als infectiösen Eigenschaften zu

beruhen, denn während kleinere Mengen der ins Blut

eingespritzteu Culturflüssigkeit beim Versuchsthier nur

die Erscheinungen eines vorübergehenden fieberhaften

Magendarmcatarrhs boten, bewirkten grössere Mengen

eine in 14 Stunden tödtlich endende Septicaemie.

Für Mäuse, junge Meerschweinchen, Kauincben und

vor Allem für Kälber ist der Bacillus dagegen schnn

in ganz genügen Mengen virulent. In der Praxis

scheint er indessen seeuudäre tödtlichc Septicacmieu

nur als Begleiter von anderen, die Lebcnsenergie und das

Widerstandsvermögen der Thiere schwächenden Krank-

heitsprocessen, z. B. bei Gebärmutter- und Darmentziin-

dungeu hervorzurufen. Durch Versuche konnte weiterhin

dargethan werden, dass das Fleisch eines mit nur ganz

geringen Mengen der Culturflüssigkeit intravenös ge-

impften und bald nachher geschlachteten Rindes auch

nachträglich durch starke post mortem erfolgte Ver-

mehrung der betreffenden Bacillen gesundheitsschädlich

wirken kann. Die Weiterverbreitung der Bactcrien er-

folgt dabei von den Blutgefässen aus in das intra-

musculärc Bindegewebe und von da auf die Muskcl-

substatiz selbst und zwar um so schneller, je wärmer

die Aussentemperatur, je grösser die Penneabilität der

einzelnen Muskeln, ferner je heftiger die Infection des

Thieres bei Lebzeiten gewesen. Diese gesundheits

schädliche Beschaffenheit des Fleisches wird besonders

noch dadurch erhöht, wenn es von kranken Thieren

abstammte oder wenn die spec. Flcischbacillen mit

anderen an sich unschädlichen Bacterien vergesellschaftet

sind. Aus diesen Gründen ist das Fleisch von kranken

Thieren mit ganz besonderer Vorsicht zu behandeln,

selbst bei Krankheiten, welche sonst dem Fleisch keine

schädlichen Eigenschaften verleihen.

Kühn au (20) weist in seinen Betrachtungen zu-

nächst darauf hin, wie häufig gegenwärtig leider immer

noch Fleischvergiftungen beobachtet würden und wie

namentlich solches Fleisch, welches schon bei Lebzeiten

durch Krankheit und Ueberhetzung oder nach der

Schlachtung durch fehlerhafte 'Aufbewahrung und Be-

handlung seine natürliche Widerstandsfähigkeit gegen

die Ansiedelung gewisser schädlicher Bacterien ein-

gebüsst hätte, Anlass zu jenen Erkrankungen gäbe.

Vor Allem erheische in dieser Hinsicht das Fleisch

nothgeschlachteter Thiere die grösste Aufmerksamkeit
und Vorsieht. Eine peinliche und gewissenhafte thier-

ärztliche f'ontrole eben dieser Nothschlachtungen sei

deshalb unbedingtes Erfordeniiss. Damit trete aber zu-

gleich die Notwendigkeit der Durchführung einer all-

gemeinen obligatorischen Fleischbeschau in den Vorder-

grund aller Ziele und Wünsche.

Warstverjrjf'tnnpen. Vorkommen. Der von Ro<t

(28) mitgetheiite Fall von Wurstvergiftung wurd<

jedenfalls durch Verwurstung eines Kalbes veranlasst

welches an Nabelvencnentzüiiduug gelitten hatte. £>

erkrankten 40—50 Personen, welche sämmtlich genasen

Frey tag (8) berichtet über die Erkrankung ein?r

Familie nach dem Geuuss von Wellfleisch, welch-*?

im unbedeckten Zustande über 24 Stunden lang auf

dem warmen Ofen gestanden hatte. Die ersten Kraiu

heilserscheinuugen zeigten sich 8 Stunden nach der

Mahlzeit und bestanden in heftigen Brechdurchfällen

mit Kopfschmerz und Schwindclgcfühl.

In Letmathe erkrankten gegen 30 Personen nach

dem Genuss faulig zersetzten Schwartenmagens; ic

Reinsdorf (Braunschweig) über 30 Personen nach oVn

Genuss von Sülze (Zeitschr. f. Fleisch- und Milchhvg

VII. S. 19).
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6. Schlacht- und Viehhöfe. Schlachtmethoden.

1) Colberg, Ueber die unschädliche Beseitigung

und gewerbliche Ausnutzung von Thiercadavera und
beanstandetem Fleisch in Schlachthöfen durch deu
R. A. Hartmann'schen Extractionsapparat. Berl. thier-

ärztl. Wochenschr. 189«. No. 15. Ref. Ztschr. f. Fleisch-

u. Milchhyg. VII. S. 75. — 2) Edelmann, Üie Betäu-

bung von Rindert) und Schweinen im Dresdener Schlacht-

hofe. Sachs. Ber. S. 191. — 3) Hart tnann's Fleiscb-

Stcrilisator. Central-Ztg. f. Veterinär- etc. Augelcgenh.

No.öl. — 4) Kleinschmidt, Die Rcnger'sche Schlacht-

masebine für Schweine. Ztschr. f. Kleiseh- u. Milchhyg.

VII. S. 55. — 5) Koch, Bemerkungen zum Schächt-

verfahren. Central-Ztg. f. Veterinär- etc. Angelegeuh.

No. 19. — 6) Kühnau, Neubauten am Viehmarkt und
Schlachthof Bamburg. Ebenda*. No. 50/52 (s. Original).

— 7) Malkmus. Die veterinärpolizeiliche Beaufsichti-

gung der Viebmärktü. Ref. aus Deutsche thierärztl.

Wochenschr. No. 10. Ebenda». No. 12. S. 91— 93. (s.

Original). — 8) Rieck, Verluste bei der Kochung von

Schlachtthieren im Apparate von Rictschel und Bennc-
berg. Sachs. Ber. S. 190. — 9) Sahn er, Gutachten,

betr. den Miethewerth privater Schlachthäuser. Ztschr.

f. Fleisch- u. Milchhyg. VII. S. 90. (Im Original nach-

zulesen). — 10) Schultze, Leber den neuen Schlacht-

und Viehhof in Kölu. Centralbl. f. a 1 lg. (iesundheitspfl.

Bd. XIV. Ref. Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg. VII.

S. 142. — 11) Schwarz, Die geschichtliche Eutwieke-

lung der Schlachthöfe in den westeuropäischen Staaten

(England, Frankreich, Spanien und Portugal). Ztschr.

f. Fleisch- u. Milchhyg. VII. S. 156. {Im Original nach-

zulesen.) — 12) V ol 1 ers
,
Beziehungen zwischen Land-

wirtschaft und Schlachthäusern. Central-Ztg. f. Vete-

rinär- etc. Angelegenheiten. No. 1. S. 1—3. — 13) Der
neue Schlachthof in Birmingham. (Ref. aus Birmingham
Daily Post.) Ebcndas. S. 8-4. (Die genauere Be-

schreibung des seiuer Vollendung entgegensehenden und
den höchsten Anforderungen der Neuzeit entsprechenden

Baues s. Originalartikel.) 14) Ein Besuch auf dem
grössten Schlachtviehmarkte der Welt (nach einem Be-
richt von Otto Crola). Kbendas. No. 41 — 42. —
15) Die neuen Schlachthof- Anlagen in Berlin. Ebcndas.

No. 4G— 47. — 15a) Einrichtung von Kühlräumen (nach

einem Vortrage des Mr. Bau trister ref. von Kühnau).
F^bendas. No. 18. — IG) Grundsätze für die Errichtung

von Schlachthäusern. (Rundschreiben des Regierungs-

präsidenten d. Reg.-Bezirkes Bremberg vom 20. Uct. 96.)

Ebendas. No. 11 — 12. — 17) Untersuchungen über Miss-

stände in Fleiscbkühlanlagen. (Ref. aus Ztschr. f. d.

ges. Kälte-Ind. Januar.) Ebcndas. No. 13. S. 102—103.
— 18) Viehmarkt- An lagen. Ebendas. No. 38—39. —
19) Vom Grazer-Schlachtviehhof. Ref. aus der Deutschen

landwirtschaftl. Ztg. Ebendas. No. 52.

Oeffentliche Schlachthöfe wurden errichtet in Apolda,
Castrop, Rogasen, (ilauchau, Zoppot, Parchim. Detmold.
Nordhausen, Schlawe, Janowitz, Neustrclitz, Neustadt
(Westprcusscn), Werden a. d. Ruhr.

Die Sch I ach t abfä 1 1 e in den öffentlichen
Schlachthäusern sind herrenloses Gut, res
nullius. — Eine Bestimmung, wonach dieselben der

Schlachthofverwaltung als Eigen thum verbleiben müssen,

ist ungültig. Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg. VII. S. 14.

Völlers (12) unterwirft in Ltbigem die so häutig

diseutirte Frage, inwieweit sich die Beziehungen zwischen

den Viehbesitzern und den Verwaltungen der
Schlachthöfe, namentlich für erstere nutzbringend
gestaltet haben, einer erneuten Kritik. Un tcr Hinweis
auf den Zweck und die eminente hygienische Bedeutung
der Fleischbeschau, besonders in den Öffentlichen Schlacht-

häusern gelangt der Verf. zu der Ansieht, dass die Vieh-

besitzer den Resultaten der öffenüiehen Fleisch- und
Schlachtbauscoutrole zur Zeit ein viel zu geringes In-

teresse entgegenbringen, ja in Folge Nichtbeachtung

derselben und Versteifung auf alte Vorurthcile eher der

Verbreitung gewisser, öconomisch wie sanitätspolizeilich

hochwichtiger Krankheiten, so der Tuberculose, wesent-

lichen Vorschub leisten.

Viehhof-Anlagen. Im betreffenden Aufsatze (18)

(Verfasser ist nicht genannt) werden des Geuaucren die

allgemeinen führenden Gesichtspunkte dargelegt, welche

bei der Errichtung von Viehmarktanlagen in Betracht

kommen.

Das Hauptgewicht sei namentlich auf die Her-

richtung eines undurchlässigen, leicht zu reinigenden

und desinficirenden Fussbodens zu legen ; ferner sei es

von Interesse, Marktplatz, sowie Viehmarkthallen mög-
lichst eben auszuführen und namentlich letztere behufs

rascher Erledigung der Geschäfte etc. wenn angehend
auf eine einzige oder doch uur ganz wenige Hallen zu

beschränken. Ein besonderes Augenmerk verdienen

dann weiter die Umfriedigung des Marktes, welche

zweckmässigerweise derart zu bewirken sei, dass eine

räumliche Trennung des Rinder-, Kälber- und Hammel-
marktes einerseits und des Schweinemarktes anderer-

seits zu Stande kommt. Jede Marktabtheilung müsse

event. mit den zugehörigen, aus Eisen und Stein con-

struirten, immer der Neuzeit entsprechend eingerichteten

Ställen versehen sein. Ausserdem sei Sorge dafür zu

tragen, dass für die Restbestäude des Marktes ein be-

sonderer, möglichst isolirt angelegter Stall gegeben ist.

Für den Auftrieb des Viehs zum Markte seien be-

stimmte Zugänge anzubringen und bei den Standplätzen

der Thiere auf dem Markte sei zu achten auf undurch-

lässigen Fussboden, zweckmässige Anbindevorricbtungen

und gegen ungünstige Witterung schützende Ver-

dachungen. Dem Aufsatze ist schliesslich auszugsweise

eine im Auftrage von C. Boyscn herausgegebene Be-

schreibung der Hamburger Schlachthof- und Viehmarkt-

anlagen beigefügt.

Fleisrhkoch-Apparat. Nach den dreijährigen Er-

fahrungen Rieck 's (8) ergeben sich bei den Koch u Il-

gen derSchlachtthiere Verluste, welche bei Rindern

50.3 pCt. des Schlachtgewichts, für Schweine 79,2 pCt.

betrugen. Durch die Verwerthung des Fettes wurden

bei Rindern Immer noch 25 pCt., bei Land-Schweineu

34.4 pCt. und bei Bakouyer Schweiucu 49,3 pCt. des

Schlachtgewichts au Fett zur Ausschmelzttng gewonnen.

Beim Pökeln wurden von Rindern nur 91,8 pCt.

des Schlachtgewichts erzielt, da in einigen Fällen die

grossen Röhrenknochen nicht verwerthet werden konnten.

Bei Land-Schweinen konnten 96.7 pCt. des Schlacht-

gewichts und bei Bakonyer-Schweinen 98,7 pCt. ver-

werthet werden.

Bei dem Hart mann 'sehen Apparat (3) wird

der von einem Dampfkessel zu entnehmende Betriebs-

dampf nicht direct, wie bei anderen Apparaten, in den

Kochrann) geleitet, sondern durch denselben indirect

reines Wasser zum Verdampfen gebracht und in diesem

Dampf das Fleisch sterilisirt. Dadurch wird einmal

das Fleisch vor jeder Besehmulzung geschützt, anderer-

seits aber auch eine genaue Regulirbarkeit der Koch-

temperatur gewonnen.

Der Apparat besteht aus eiuetn aus Schmiedeeisen

construirten und auf gusseisemen Füssen ruhenden
Cy linder, dessen Vnrderwand mit einem dicht sehüessenden

Deckel versehen und an dessen Boden sich ein Dampf-
heizmantel befindet. Letzterer wird durch das vom
Dampfkessel herkommende Dampfrohr gespeist, ausser-

dem steht er mit einem automatisch wirkenden Apparat
zur Ableitung des condeusirten Wassers in Verbindung.
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Dieser Datnpfhcizmantcl dient als Heizfläche für den
unteren Theil des cylindrischen Behälters, welcher durch
eine gerade Stirnwand nach vorn abgegrenzt wird und
mit dem zu verdampfenden Wasser angefüllt ist. Im
Innenraum des Apparats befinden sich des Weitereu
oberhalb des Verdampfungswassers perforirte Körbe für

das zu sterilisirende Fleisch. Der Dampfdruck im
Sterilisationsraum wird aussen durch ein Manometer an-

gezeigt und durch ein Sicherheitsventil auf '/j Atmo-
sphäre geregelt. Endlich sind dem Apparate noch ein

llahu zum Entlüften des Sterilisationsraumes. ein Hahn
zum Ablassen der Bouillon, ein Tropfkasten für das aus
beiden Iläbnen abtropfende Wasser, sowie Klemm-
schrauben für die Drähte des electrischen Contact-
thermomelers beigefügt.

Cadaver-Verarbeitungsapparat. Colberg(l) em-

pfiehlt zur unschädlichen Beseitigung und ge-

werblichen Ausnutzung von Thiercadaver etc.

den B. A. Hart mann 'sehen Extractino sapparat,
dessen Vortheil darin besteht, dass nicht mehr der vom

Dampfkessel zugeleitete Wasserdampf direct auf die

Cadaver einwirkt, sondern letztere in dem aus dem

eigenen Gewebswasser sich entwickelnden Dampfe ge-

kocht werden. In Folge dessen fällt die beim Kalill-

desinfector erfolgende starke Verdünnung der Lcim-

brühe weg und es werden weniger Kohlen gebraucht.

Die einzudampfende Leimbrühe fault nicht mehr so

leicht und lässt sich als Schlichteleim verwerthen.

Näheres ist im Original nachzulesen.

SchlaclitiuHhoden. Die Reugcr'sehe Sehlacbtma-

sehino lür Sehweine wird von Kleinschmidt (4: auf

Grund praetischer Erprobung zur allgemeinen Einfüh-

rung iu Schlachthäusern dringend empfohlen.

Zur practischen Erprobung im Erfurter Sehlacht-
hofe hat man die Maschine an einem Hauptschlachttage
9 Uhr Morgens in Thätigkeit treten lassen und sind

mittelst derselben bis 4 Uhr Nachmittags 135 Stück (für

grössere Schlachthöfe keine in Betracht kommende Zahl,

Ref.), sowie in den Vormittagsstunden des nächsten Ta-
ges noch 40 Stück Schweine in den kastenlörmigen Ap-
parat eingetrieben und geschlagen worden.

Die Tödtung der Schweine in dem Apparate ist mit
erstaunlicher Schnelligkeit und Sicherheit vor sich ge-

gangen, wobei die Unbeweglichkeit des Thieres ein ruhi-

ges Aufsetzen des Sehlagbolzens und die Ausführung
des Schlages mit unfehlbarer Genauigkeit ermöglicht hat.

Von den beim Frobescblachten anwesenden 50 bis

60 Fleischermei-tern der Stadt sind die Vorzüge der
Maschine gleichfalls einstimmig anerkannt worden.

Dem K.'sehcn Artikel ist eine instnictive Abbildung
des Apparats beigegeben, während eine Beschreibung
desselben sieh 1. c. Jahrg. IV. H. 12 findet.

Koch (5; verurthcilt die jüdische Prüfungs-

art der Lungen auf ihr Koschersein als in jeder Be-

ziehung haltlos, wenn nicht mit Rücksicht auf das häu-

tige Aufblasen mit dem Munde als ekelerregend: über-

haupt könne dem ganzen rituellen Schäehtverfahren

gegenwärtig eine Existenzberechtigung wissenschaftlich

nicht mehr zuerkannt werden.

Infolge mangelhafter Ausführung der Betäubung
von Rindern und Sehweinen hat der Stadtrath zu

Dresden (2) angeordnet, dass dieselbe nur von beson-

ders geübten Schlachthofgesellen, welche hierzu ausgc

wählt und mit einem äusserlicheu Kennzeichen verseht n

sind, ausgeführt werden darf. Nunmehr erfolgt die Be-

täubung fast tadellos.

7. Verschiedenes. Gerichtsentscheidungen.

1) Blomfield, Schlachtgewicht von Thiercn der

Islington Fettviehschau. Landw. Fresse. S. 156. - *\

Drechsler, Ueber Fettuntersuchungen. (Vorläufig

Mittheilung.) Zeitschr. f. Fleisch- u. Milchhvg. VII. Jhrg.

H. 12. S. 231. Ref. Deutsche thierärztl. Wochcnschr.

S. 423. — 3) Fiorentini, Sanitäre Untersuchungen

über die Mailänder Marktmileh. Atti dell'Assoc. med
Lorab. 1895. Nov. u. Dec. Ref. Zeitschr. f. Fleisch-

u. Milchhvg. VII. S. 34. — 4) Freemann, Krankheit*-

Verschleppung durch Milch. Med. Record. 1896. März.

Ref. Zeitschr. f. Fleisch- u. Milchhyg. VII. S. M. -

5) Goldbeck, Fleischnahrung der Truppen. (Ref. von

Schiel aus Zeitschr. f. Veterinärkunde.) Centr.-Ztg. f.

Veterinär- etc. Angelegenh. No. 11. S. S5S6. — C;

Groening, Tubereulose der Butter. Ebendas. No.14 Ii

— 7) Hartenstein, W., Versuchte Zuwiderhandlung
gegen das Nahningsrnittelgesetz. Sächs. Ber. S. 191.

— 8) Hengst, Geschäftsergebnissc der Schlachtvieh-

Versicherung in Leipzig. Ebendas. S. 192. — 9) Der
selbe, Die Nahrungsmittelcontrole in der Leipziger

Markthalle. Ebendas. S. 188. — 10) Jolles, Das Msr-

garin, seine Verdaulichkeit und sein Nährwerth im Ver-

gleich zu reiner Naturbuttcr. Vierteljahrsschr. f. öffentl.

Gcsundheitspfl. 1894. H. 3. Ref. Zeitschr. f. Fleisch-

u. Milchhyg. VII. S. 120. — 11) Jolles und Wink-
ler, Baeteriologischc Studien über Margarin und Mir

garineproduete. Zeitschr. f. Hyg. XX. Bd. 1. H. Ret

Zeitschr. f. Fleisch- u. Milchhyg. VII. S. 120. - W)
Kühnau, Sehlaehtvichversieherung. Centr.-Zeitung f.

Veterinär- etc. Angelegenh. No. 45 46. — 13) Der-

selbe, Vieh- und Fleischimport Englands im Jahre 1897.

Ebendas. No. 25. — 14) Liebermann und Szekely.
Zur Kettbestimmung der Milch. Journ. de m-'-d. v-'t.

1896. Febr. Ref. Zeitschr. f. Fleisch- u. Milchhyg VI!

S. 142. — 15) Lohoff, Zur Unterscheidung der Schin-

ken männlicher und weiblicher Schweine. Zeitschr. t.

Fleisch- u. Milchhyg. VII. S. 80. — IG) Derselbe,
Einige Bemerkungen über die Ursachen, welche die nor-

mal« Wirkung des Pökeins und Räucherns der Schin-

ken hindern. Ebendas. Vit S. 194. — 17) De Man.
Ueber den Kochgeschmack der Milch. Arch. f. Bjfc

18. Bd. IL 2. Ref. Zeitschr. für Fleisch- und Mileh-

hygiene. VII. S. 40. (Gekochte Milch ist von roli r

einwandsfrei im Geschmack nicht zu unterscheiden.) —
IS) Nehring. Unterschied im Bau des Beeketis bei

Rchbock und Ricke. Deutsche Jäger-Zeitg. S. 78fi.

Ref. Deutsche th. Wochcnschr. S. 141. — 19) Ober
müllcr, Ueber Tubi-rkelbacillen in der Butter. Hveiei,.

Rundseh. III. No. 14. S. 712. Ref. Deutsche thieräzi 1

Wochcnschr. S. 328 u. Zeitschr. f. Fleisch- u. Milchbvg

VII. S. 217. 20) Ostertag, Zur Untcrsebeidu:..

roher und gekochter Milch. Zeitschr. f. Fleisch- util

Milchhyg. Vit S. f.. — 21) Derselbe, Die Ent-

wiekelung und die Aufgaben der Veterinärhvgieti'.

Festrede. Ebendas. VII. S. 105. — 22) Ott. Em
Beitrag zur Milchhyg. Ebendas. VII. No. 11. S. 214
Ref. Deutsche thierärztl. Wochenschr. S. 354. — 23.

Rabino witsch, Zur Frage des Vorkommens wo
Tuberkelbacillen in der Marktbutter. Zeitschr. f. Hyg

u. Infectionskrankh. S. 90 u. Deutsche med. VVoch>D

sehr. No. 82. S. 507. Ref. Deutsche th. Wochenschr
S. 828 u. 462. — 24) Schneemann, Zur Bestimmu:.:

der Blutmenge bei Sehlaehtthiercn. Zeitschr. f. Fleisch

u. Milchhyg. VII. S. 62. — 25) Setauchard t , Einig.

Untersuchungen über das Vorkommen von Tuberkel-

bacillen in der Butter. Inaug.-Diss. Marburg. 189'!.

Ref. Deutsche thierärztl. Wochenschr. S. 141. — '!>'<

Steinacker, Findet von Seiten der Polizeibehörde in

Bezug auf die Qualität und die Herkunft des in dti

Handel gebrachten Wildprets eine genügende Coutr»

statt? Deutsche Jäger- Zeitung. S. 1. Ref. Deutsch
thierärztl. Wuehenschr. S. 462. (St. bedauert d*-

Fehlen entsprechender Conlrolmaassregeln und wün>dj'
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solche im Interesse des Publicum! und der Jagd.) —
27) Stiles u. Hassall, Tapeworms of poultry. Bull.

No. 12. U. S. Departement of agriculture. Washington.
1S96. Ref. Zeitschr. f. Fleisch- u. Milcbhyg. VII. S. 119.
— 28) Toscana, Der Vichtransport auf Eiscnbahneu.
Thierärztl. Centralbl. Ref. Ccntral-Zeitg. f. Veterinär-,

Viehmarkt- etc. Angelegenheiten. No. 52. S. 430. —
29) Anweisung zur Prüfung von Margarine und Mar-
garinekäse auf den vorgeschriebenen (ichalt an Scsamöl.
Veröffentl. d. Kaiserl. Gesundheitsamtes. S. 750. Wört-
lich abgedruckt Deutsche th. Wochenschr. S. 416. —
30) Bericht des Hygienischen Instilutes über die Nah-
rungsmittelcontrole in Hainburg bis zum Jahre 1896
incl. Erstattet von Prof. Dr. Dunbar und Dr. Kam-
st e i n e r. Im Auszuge in Central-Zeitg. f. Veterinär- etc.

Angelegenheiten. No. 35/37. — 31) Die Fleischversor-

gung Englands. Hamb. Corrcsp. Ref. Central-Zeitg. f.

Veterinär- etc. Angelegenheiten. No. 17. — 32) Die

Kleischversorgung von Paris. Central-Fleischer-Zeitg.

Ref. Central-Zeitg. f. Veterinär- etc. Angelegenheiten.

No. 47. — 83) Englands Viehaltung und Fleischpreise.

Central-Zeitg. f. Veterinär- etc. Angelcgenh. No. 33/35.

Allgemeine Nahrnngsmitteleantrole. Bei der Nah-

rungsmittelcontrole durch Thierärzte in der Leipziger

Markthalle (9) wurden in 34 Fällen die Objecte be-

schlagnahmt und vernichtet, in 18 Fällen erfolgte Zu-

rückweisung wegen vorschriftswidrigen Feilhaltens und

in 20 Fällen waren die von Käufern vorgelegten Waa-

ren nicht zu beanstanden. Ursache zu den Beschlag-

uahmungen gaben ab: Fäulniss, Tuberculose, Diphtherie,

Magen-Darmentzündungen, Unreife.

Das hygienische Institut in Hamborg (30) besteht

seit dem Jahre 1892 und ist zuständig für die chemische

und mikroskopische Untersuchung und Beurtheilung von

Nahrungs- und Geuussmittcln, sowie Gebrauchsgegen-

ständen im Sinne des Nahrungsmittelgesetzcs, mit Aus-

nahme der Untersuchung und Beurtheilung von ani-

malischen Nahrungsmitteln auf Verdorbenheit und krank-

hafte Veränderungen. Solche Fälle sind, sofern es sich

nicht um Milch, Butter und Fett handelt, dem Staats-

thierarzt zur Begutachtung überwiesen.

In den Jahreu 1894/96 wurden im hygienischen

Institut im Ganzen 15 623 Proben von Nahrungs- und
Genussmittcln, sowie Gebrauchsgegenständen untersucht

und davon 18 1

/, pCt. beanstandet. Von alledem haben
nur die Untersuchungen von Milch, Butter und Fleisch-

waarcu und Fett thicrärztliehes Interesse. Betreffs der

Milch sind als Beaustandungsgründe aufgeführt: Wässe-
rung, ungenügender Fettgehalt bezw. Entrahmung.
Wa.sserzusatz und Entrahmung. Conscrvirungsmittel und
sonstige Gründe. Von Consenirungsmittelu kamen da-

bei in den meisten der Fälle Borsäure und Borax iu

Betracht, nur 2 mal wurde Formaldchyd gefunden. Von
seltenen Befunden sind zu nennen: in mehreren Fällen

abnormer Geruch und Geschmack infolge Fütterung mit

Biertrebern, in einem anderen Falle ein an freie Fett-

säuren erinnernder Geschmack infolge zu frühen Kalbens,

ferner Gegenwart eines eiterigen grau-grünen Boden-
satzes und endlich Fälschung der Halbmilch durch
Orleanslösung, um ihr das Aussehen von Vollmilch zu

geben. Für die Butter ergaben sich als Beanstandungs-
gründe: Margarinezusatz, Gegenwart von Fremdfetten,

zu hoher Wassergehalt und endlich ranziger Geruch
und Geschmack. Sehmalz und Speisefette: Die hier

verdächtigen bez. verfälschten Froducte waren ohne
Ausnahme amerikanischen Ursprungs, namentlich wur-

den häufig unter der Bezeichnung «Schmalz"1

pflanzen-

ölhaltigc Surrogate mit Jodzahlen von 70—87 importirt.

Die Beanstandungen von Wurst und Fleischwaaren be-

J»hrMbericbt der geswnmten Mediein. 18»7. Bd. I.

trafen namentlich künstlich mit Carmiu. seltener auch

mit Theerfarben gefärbte Waareu und solche mit zu

hohem Mehlzusatz (vorwiegend Knackwürste).

Milchprufang. Nach dem von Renk, Müncheuer

med. Wochenschr. 1893. S. 99. angegebenen Verfahren

bestimmte Ott (22) bei 55 Milchproben deren Gehalt

an Schmutzstoffen.

Er fand hierbei pro Liter Milch

bei 3 Proben keinen durch Stehenlassen nachweisbaren

Schmutz,

bei 9 Proben 0—50 mg Schmutz,

. 12 „ 50-100 „

. 8 , 100-150 „

r 6 „ 150- 200 „

, 7 „ 200-250 „„4 „ 250- 300 , „

und bei je 1 Probe 827, 408, 493, 504, 509, 582 mg
Schmutz.

Der Durchschnitt aus allen 55 Proben war 27,56 mg
trockener Schmutz, entsprechend 137,8 mg Kuhkoth,

wenn man bei der Umrechnung auf letzteren die Trocken-

substanz des Kothes zu 20pCt. annimmt.

Die Menge des gefundenen Schmutzes übertrifft so-

wohl die von Renk gefundene Höchstmenge an Schmutz

(72,5 mg Trockensubstanz = 362,5 mg Roth), als auch

dessen Durchschnittsmenge (74,0 Renk gegenüber

187,8 Ott) sehr erhebUch.

Die stark mit Schmutz verunreinigte Milch stammte

besonders aus kleinen Wirtbschaften, in denen die Kühe

sehr schlecht abgewartet und gehalten werden. Hier

dürfte durch Aufklärung der Besitzer Manches gebessert

werden können. Jedoch muss auch in Bezug auf den Milch-

schmutz seitens der Polizeiverwaltungen controlirt werden

und als Richtschnur sollte die Forderung Reuks gelten:

.Die Kuhmilch muss in einem solchen Zustande der

Reinheit auf den Markt gebracht werden, dass bei zwei-

stündigem Stehen eines Liters Milch in einem Gcfäss

mit durchsichtigem Boden ein Bodensatz nicht beob-

achtet werden kann*.

Nach den Erfahrungen Ostertag's (20) ist das

beste Mittel zur Unterscheidung gekochter Milch von

roher die von Arnold zu diesem Zweck empfohlene

Guajactinctur, welche die Fähigkeit besitzt, rohe Milch

blau zu färbeu. Gekochte Milch zeigt diese Reaction

nicht, sondern lässt nach Zusatz der genannten Tinctur

nur eine schmutzig gelbe Färbung erkennen.

Zur Erzielung der Reaction muss die Guajactinctur

in einem i^uantitätsverhältniss von lOpCt. der Milch

zugesetzt werden, worauf sich rohe Milch im Verlaufe

von 20-30 Secunden bläut, während gekochte Milch

auch nach Stunden nicht eine Spur von Blaufärbung

erkennen lässt.

Bezüglich der Sicherheit der Probe bei Mischmilch

hat Ostertag ermittelt, dass selbst noch ein Zusatz

von 15 pCt. roher Milch zu gekochter zu erkennen ist.

Bei Zusätzen unter 15 pCt. ist der Nachweis unsicher.

Wohl zu beachten ist, dass bei Mischmilch eine ver-

hältuissmässig längere Beobachtungsdauer erforderlich

ist, die sich bei 15pCt. Zusatz roher Milch zur ge-

kochten auf 30—50 Minuten zu erstrecken hat.

Butternntersnrhnng. Drechsler (2) hat sich

schon seit Jahren damit beschäftigt, für die Marktpoli-
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zei geeignete Schnellmethoden zur Buttenintersuchung

ausfindig zu machen und veröffentlicht in der vorlie-

genden Mittheilung nunmehr zwei Methoden, welche er

zur Nachprüfung im Grossen empfiehlt.

Beide Methoden beruhen auf dem Lösungsverhält-

nissc der verschiedenen Fette in reinem, absoluten,

wasserfreien Alkohol bei verschiedenen Temperaturen.

Die erste Methode besteht darin, dass von dem zu

untersuchenden reinen und wasserfrei gemachten, d. h.

gut ausgesehmolzenen Fett etwa ein bohneugrosses

Stück in einem Reagen/.glase geschmolzen und mit der

doppelten Menge absoluten Alcohols bis zum Aufkochen
vorsichtig, unter mehrmaligem Urnschütteln erwärmt
wird. Am besten geschieht dies im Wasserbade.
Reines gutes Butterfett löst sich hierbei schon vor dem
Kochen des Alkohols darin klar uud rein auf uud bleibt

diese Lösung bei Abkühluug in Wasser klar bis zu
einer Temperatur unter 60* C., woselbst dann Trübung
und Ausscheidung des Fettes erfolgt.

Zur Feststellung des Eintrittes dieser Trübung
setzt D. das Reagenzglas mit der heissen klaren Aleo-

hol-Fettlösung in ein auf 70 u C. erwärmtes Wasserbad
und beobachtet nun die Temperatur für den Beginn
der Trübuug.

Andere Fette als gutes reines Butterfett, ergeben
in gleicher Weise behandelt beim Kochen mit Alcohol

entweder gar keine Klärung oder sofortige Trübung
nach Aufhören des Kochens.

Auf ürund seiner mit dieser Methode gemachten

Erfahrungen hat sich Drechsler folgende Normen auf-

gestellt.

1. Eiue Fettprobe, welche bei 62° ('. roch klar

erscheint, giebt keinen Anlass zur Beanstandung und

ist als Butterfott anzuerkennen.

2. Eine Fettprobe, welche beim Kochen mit Al-

eohol trübe bleibt, ist fremdes, der Butter nicht zu-

gehöriges Fett.

8. Eine Fettprobe, welche sich bei einer Temperatur

zwischen 62—66 u C. trübt, ist der Fälschung verdächtig

und bedarf weiterer eingehender Untersuchung.

4. Eine Fettprobe, welche bei einer Temperatur

von mehr als G6" C. sieh schon trübt, ist als eine Ver-

mischung von Butterfett mit anderen Fetten zu er-

achten, und es ist in Bezug auf Qualität der Fälschung

anzunehmen, dass sich die Temperaturdifferenz zwischen

64 und 80° C. auf die Quantität der Fälschung so

vertheilt, dass je 4° Temperaturerhöhung für den Trü-

bungsbeginn einer Fälschung dem Zusatz von 25 pCt.

fremdem Fette entsprechen.

Die zweite Methode führt D. in der Weise aus,

dass er von einer Fettprobe, die gleichfalls wasserfrei,

rein, rein ausgelassen und eventuell filtrirt seiu muss,
4"; g oder 5 cem in einem ziemlieh weiten Reagenz-
glas unter massigem Erwärmen vollkommen schmilzt

und das Glas mit Inhalt in »in bereit gehaltenes

Wasserbad von 40° C. setzt. Hierauf giebt man zu
der Prr.be 2 com des auf ca. 40" ('. erwärmten ab-
soluten Alcohols und 2 cem reinen Aethers. Dieser
nach dem .Schütteln nun klaren. 40° C. warmen und
auf dieser Temperatur erhaltenen Lösung wird langsam,
eubikeentimeterweise, unter jedesmaligem gründlichem
Vermischen und Erhaltung der Temperatur von 40° C.

so lange wieder absoluter Aleoho! zugesetzt, bis eine

bei 40" C. bleibende Trübung der Lösung eintritt.

Derart behandeltes reines Butterfett gestattet bis

zur bleibenden Trübung, natürlich unter genauer Ein-
haltung der Temperatur von 40° ('., einen Gcsammt-

Aleoholzusatz von 10— 16 cem. während andere Fette

nach dieser Methode einen Gesammt-Alcoholzusatz von

nur 4 cem bis zur beginnenden Trübung gestatten.

Die Differenz im Gcsammtxus&t» des Alcohols

zwischen 4 cem uud 10 ecm vertheilt sich wieder auf

den Fälschungsgrad in der Weise, dass:

L Fett, welches sich schon bei Zusatz von 9 ecm

Alcohol trübt, als der Fälschung verdächtig erscheint

und auderweiter eingehender Untersuchung bedarf,

2. jeder weitere Minderzusatz von 1 cem Alcohol

einer Fälschung des Butterfettes durch 20 pCt. fremden

Fettes entspricht.

Diese zweite Methode giebt schneller ein Resultat

als die erste und ist bei entsprechender Vorbereitung

in wenigen Minuten beendet.

Die vorstehenden Ausführungen beziehen sieh jedoch

nur auf Verfälschungen mit thierischen Fetten, nicht

aber auf solche mit Pflanzenfetten, von denen ver-

schiedene (Cocosfett. Palmkernöl) in Alcohol leichter

löslich sind, als Butterschmalz.

Tuberkelbarillen in der Butter. Gröning (6)

impfte bei seinen Versuchen im ganzen 51 durchaus

gesunde Meerschweinchen mit 17 Butterproben und

zwar je 3 Thiere mit einer Probe.

Zum Behuf der Impfung, welche intraperitoneal

und unter Beobachtung peinlichster Asepsis bewirkt

wurde, muss die Butter vorher erst in gut sbrilisirten

Gefässen bei einer Brütofentemperatur von 37* ver-

flüssigt werden. Nach alledem erwiesen sich 8 der ver-

wandten Butterproben als infectio*, und von den 51 ge-

impften Meerschweinchen wurden 11 tuberculös.

Auf (Irund dieses Resultats und mit Rücksicht

darauf, dass die betreffenden Proben meist einer guten

uud marktfähigen Butter entstammten, glaubt der Ver-

fasser auch in der gewöhnlichen, käuflichen Butter ein

nicht unbedenkliches, wenn nicht für die menschliehe

Gesundheit direct Gefahren bietendes Nahrungsmittel

zu erkennen, und macht dann zum Schlüsse behufs Ab-

wendung dieser Gefahren auf einige prophylactische

Maassuahmcn aufmerksam. Als vornehmste derselben

dürfte eine gründliche Bekämpfung der Tuberculose

unter den Rindern überhaupt anzusehen sein: wo diese

jedoch noch nicht durchführbar, bleibt dann an deren

Stelle als einziger Schutz die Sterilisation des Rahmes

uud der Milch übrig.

Roth (Centralbl. f. Bact. 1X95, S. 376) hatte in

20 Proben von Marktbntter zweimal Tuberkelbacillen

gefunden: unter C. Fraenkel's Leitung unterzog
Schuchardt (25) diese Angabe einer Nachprüfung.
Bei Meerschweinchen wurden 42 Butterproben intra-

peritoneal eingeimpft, aber von 28 so behandelten
Tbieren starb nur eines an Tuberculose. Auch in

diesem ciuen Falle ist die Tuberculose wahrscheinlich
nicht Folge der Butterinjection, denn es fanden sich

bei dem Versuchsthier tuberculose Veränderungen ledig-

lich in der Lunge, während gerade die Organe der
Bauchhöhle frei von Tuberculose waren. Man darf
wohl annehmen, dass das Tuberkelvirus von einer an-
deren Seite aus seinen Eingang genommen hatte. Das
Krgebniss der Versuche von Seh. ist überhaupt günstiger
ausgefallen als das anderer Forseher.

Obermüller (19) untersuchte 14 vom Markte be-

zogene Butterproben, welche sich sämmtlich als mit

virulenten Tuberkelbacillen inficirt erwiesen. Denn bei
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allen mit der Butter intrnperitone.il injicirten Meer-

schweinchen waren Fälle von Tu bereu lose zu verzeichnen.

Zahlreiche Ausstich- und Sehnittprnparate von Knoten

im Mesenterium, im grossen Netz, der Milz, Leber und

Lunge liefern die sicheren Deweise für ein'- hochgradige

Tuberculose bei den mit der bezogenen Marktbutter in-

jicirten Meerschweinchen.

Die Dntersuchungscrgcbnisse Obeimüllcr's be-

stätigen also nicht nur die ubeu erwähnten Groening's,
sondern geben ein noch trüberes Rild von dem Gehalt

derButter anTuberkelbacilleu. Während bei Groening's
Versuchen von 17 Butterprobeu mir S Tubereulose er-

zeugt hatten, waren die 14 Butterproben 0 be rm ü 1 ler'l

ohne Ausnahme mit virulenten Tuherkclbacillen inlieirt.

Im völligen Widerspruch zu diesen beiden Forschern

steht jedoch die Arbeit vou Lydia Rabino witsch

{23}, welche in ausführlicher Form demnächst in der

Zeitschrift für Hygiene und Infectionskrankheiten ver-

öffentlicht werden soll. Das Ergebnis* der Puter

suehu ngen von Rabinowitsch ist Folgendes:

1. In sämmtliehen untersuchten SO Rutterproben,

die aus verschiedenen Butterhandlungen, Markthallen etc.

bezogen waren, fanden sich nicht ein einziges Mal

Tuberkelbacillcn, die durch Züchtung und pathologisches

Verhalten im Thiereipcrimentc als echte Tuberkelba-

cillen angesprochen Verden konnten.

2. Dagegen riefen 23 Butterproben = 28,7 pCt.

bei Meerschweinchen Veränderungen hervor, die sowohl

macroscopisch wie microscopisch das Bild der echten

Tuberculose vortäuschen konnten, jedoch bei genauerer

Untersuchung sieh mit Leichtigkeit von derselben unter-

schieden. Es handelte sich hierbei um noch nicht be-

schriebene Bacillen, welche tinctoriell und morpholo-

gisch zwar den Tuberkelbacillcn sehr nahe stehen,

jedoch sowohl culturell, als auch ihren pathologischen

Eigenschaften nach bedeutend von dem echten Tuber-

eu 1 o se errege r abweichen.

Blutmengen der Schlachtthiere. Auf dem stadt-

bremischen Schlachthofe wurden neuerdings zur Er-

mittelung der voraussichtlichen Rentabilität der in

Seil iU i rwali ihk überm mmi n< d \ Ibu oin- und Blui

diingerfabrik die ßlutmengen bei den verschiedenen

Schlachtthiercn durch Wägung festgestellt. Hierbei

ergab sich nach Sehnecmann's (21) Mittheilung als

durchschnittliches Blutgewicht

:

beim Pferd rund 25,0 kg

Rind 17,.*) -

- Füllen 7,0 1»

Schwei D 3.5 n

Kalb ».:,
»>

n Schaf 3,0 -

i'\ der Ziege 3,0

Da>Durchschnitts>chlaebtgcwieht «Lt geschlachteten

Thiere betrug in dem Jahre 1803/94:

bei 1352 Pferden je 238.6 kg
. 0234 Rindern . 2.'.4 „

, 54 Füllen , 100(fesebJ
18750 K ill erti . 60 kg

_ 86663 Schweinen , 77

„ 13202 Schafen - 21 .

91 Ziegen „ 12,5 .

Alle Thiere, mit Ausnahme der nach israelitischem

Ritus geschlachteten, wurden vor der Blutentziehung

IIKN USD \NSTE( KKNDK Tl 1 1ERKRAN KHEITEN .
5Ö7

betäubt; die Zahl der geschächteten Thiere ist aber

nur eine geringe.

Schlachtgewicht. Nach Blomfield (1) ergaben

die Feststellungen des Sehlachtgewichts auf der Fctt-

vichsehau in Islingtou 64.23 -74,77 pCt., letzteres bei

einem dreijährigen Shurthornrindc. Dieses hohe Schlacht-

gewicht ist nur übertreffen worden auf der Schau von

1893, wo ein Herefordrind ein solches von 77,53 pCt.

lieferte.

Loh off (15) weist auf die Merkmale hin, welche

zur Unterscbeidnng der Schinken männlicher von

denen weiblicher Schweine, so lange ersterc noch

nicht weiter zurecht geschnitten sind, benutzt werden

köaaeo.

Beim mänulichcn Schweine wird man zuerst nach

Thailen des abgeschnittenen Penis suchen müssen.

Sind diese nicht zugegen, so ist wenigstens im Sitz-

beinausschnitt eine sich kuorpelartig anfühlende Stelle

vorhanden, welche dem Anheftepunkt der Sitzbeinruthcu-

bänder am Penis entsprechen. Diese Eigentümlichkeit

fehlt beim Sauschinken, welcher dafür einen längeren

und weiteren Ausschnitt aufweist, da hier ausser dem

After noch die Scham herausgeschnitten wird. Diese

Merkmale, besonders das erste, besitzen im Uebrigen

auch bei der Feststellung der Geschlechtsherkunft von

Rinds-, Kalbs- und Hammelkeulen eine gewisse Be-

deutung.

Eine Altersbestimmnng bei Karpfen soll sich nach

folgender. Gesichtspunkten ermöglichen, lassen. Man

nehme eine Seitenschuppe und reinige sie vorsichtig in

Alkohol: dann halte man sie gegen das Tageslicht.

Bemerkt man in der Mitte der Schuppe einen glänzend

hellen Punkt, so hat man es mit einem einsommerigeu

Karpfen zu thun. Bei einem wreisommerigen ist der

Centralpuukt mit einem Ring umgeben und für jedes

weitere Lebensjahr zeigt sich ein Ring mehr. (Ztschr.

f. Fleisch- u. Milchhyg., VII.. S. 244.)

Fleisch-Import Englands. Kühn au (13) berichtet

hier über eine Verminderung der Einfuhr von Rindern.

Schafen und Schaffleisch im Vergleich zum Jahre 1806.

Diese Abnahme sei hauptsächlich auf geringeren Ver-

sandt von den Vereinigten Staaten und von Argentinien

zurückzuführen. Dagegen sei eine Zunahme der Ein-

fuhr von frischem Schweinefleisch zu constatiren. Unter

den einzelnen Einfuhrländern trete namentlich Argen-

tinien mehr und mehr in den Vordergrund. Edelmann.

Schlachtvieh -Versicherung. Nach den Mittheilun-

gen vou Heugst (8) wurden an Prämien vereinnahmt

für männliche Rinder h 7,50 M. = 04770 M., für weib-

liche Rinder a 9,50 M. = 85832 M., für Schweine

ä 1 M. — 110304 M. Der Durchschnitt der ent-

schädigten Werth«' betrug ohne bezw. mit Spesen

für Ochsen 47(1,77 M. bezw. 500.37 M.. für Kalben

200,38 M. bezw. 300.45 M„ für Kühe 208.05 M. bezw.

314,32 M.. für Bullen 370,82 M. bezw. 304,88 M., für

Sehweine 84.42 M bezw. 80.34 M. — Unter Anrechnung

der Durehschnittserlöse mussteu demnach im Durch-

schnitt an Verlusten von der Versicherung gedeckt

werden bei beschlagnahmten Ochsen 316.50 M., bei

Kalben 175,03 M., bei Kühen 196,91 M.. bei Bullen

269,68 M., bei Schweinen 53,40 M.

Kühnau (12) will die Schlaehtviehversicheruug

gegenüber der allg. Viehversicherung als einen durch-

aus wohlbcrcchtigtcn, selbständigen Zweig betrachtet

wissen, indem dieselbe nur eine Versicherung für eine

kurze, bestimmte Frist sei. Dadurch werde aber schon

eine Hauptschwierigkeit aller Versicherungen, nämlich

die Controlle des versicherten Thieres wesentlich be-

hoben. Es sei deshalb viel richtiger, die Schlachtvieh-
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).^s Kllenkekuek, Schütz und Baum, Thieuseuchkn und ansteckende Thierkrankheiten.

Versicherungen allmälig von den allg. Viehversicherungen

abzutrennen und dieselben namentlich an grossen Vieh-

umsatzplätzen auf der Basis des Uenossenschaftssystems

aufzubauen. Die Versicherungsprämien würden dann

mit Rücksicht auf die relativ geringeren Verwaltungs-

kosten, besonders bei ehrenamtlich wahrgenommener

Verwaltung, weit mässiger ausfallen. Verfasser weist

hierbei auf die Bedingungen der neuerdings ius Leben

getretenen Genossenschaft hin, welche von einer Anzahl

von Hamburg- AI tonaer-Viehcommissionären begründet

worden ist. Um Streitigkeiten zwischen Versicherungs-

geber und Versicherungsnehmer hintanzuhalten, sei es

indessen nothwendig, den Entscbädigungswerth geuau

festzusetzen, die Identität des Versicherungsobject.s

sicher zu stellen und die zur Beschlagnahme Aula*s

gebenden Krankheiten in Betracht zu ziehen. In letzterer

Beziehung müsste «ich die Versicherung auf alle die

Krankheiten ausdehnen, welche schon vor dem Kauf

bestanden und ohne nachweisbares Verschulden seitens

des Verkäufers und Käufers in dem Scblacbtstück zum
Ausbruch gekommeu ist.

n«<lruekt 1>pi L. Sfhum»chcr in Berlin.
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